
Der SF an die Kioske!
Wir wollen dem SF mehr Akzeptanz
verschaflen. Diese Zeitschrift soll mehr

in die aflentlichkeit. Wir werden ver—

suchen nach und nach einen Kiosk-

vertrieb aufzubauen. Aus eigener Kraft
fa”!!! uns dies aber schwer. Wir bitten

deshalb unsere Unterstt‘itzerlnnen um

vermhrteSpenden, damitwt‘rAnzeigen,I

IAnlauflcosten etc. finanzieren ko'nne‘n 'G¢,§a¥“.15tand. (Februar: 1103) .
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rassisiischen

Brdndanschlfigen-
yon Ursula fiesta-her

Auf den ersten Brick mutet es wie ein

Spuk an: Alle paar Wochen Brande in

Unterkiinften von Asylbewerberlnnen
Oder in Héiusem, in denen Tiirldnnen,

KurdInnen, Jugoslawlnnen etc. woh-

men. IndenZeitungen fiiilen dieseNach-

richten oft our wenige Zeilen. Techni—

sche Defekte seien vermutlich die Ursa-

che, die Zigarette im Bett oder auch

>>Brandursache noch ungeklért<<. Im

letzten Fall folgt in der Regel die Be-

teuerung, claB auslanderfeindliche Hin-

tergriindeauszuschliefien seien. Soiange

es nicht gerade Tote gab, hort mensch

von diesen Fallen spiiter nichts mehr.

Manchmal wird bald danach einE

Aus‘lfinderln alsTfiterIn vorgefiihrt, wie

z.B. beim Brandanschlag auf ein von

TiirkInnen bewohntes Haus in Batting-
en, dervon derBewohnerin Yasar {driver
veriibt worden sein soil. (Frau Unver

wurde angeklagt and im Méirz ’96 frei-

gesprochen.) Nicht nur im Fall des Lfi—

beaker Brandanschlages vom Januar

wirken die Beschuldigungen an den

Haaren herbeigezogen. Dennoch schei-

nen sich fast alle mitderan unlogischen
und widerspriichlichen Anklagen zu-

friedenzugeben. Was ifiuft da ab?

1994 bekamen wir unfreiwilligerweise
eine Gelegenheit, dieses Thema inten-

siver zu studieien, als in unsetem Dorf

drei Autos von Tamile'n brannten. In

'

den Artikeln fiber andere Anschlfige

(z.B. Ltibecker HafenstraBe, Spreng-

stoffalle fiirRomas in fisterreich) fielen

uns efliche Parallelen auf, die es 10h-

nenswert erscheinen lieBen, unsere Er-

fahrungen wiederzugeben.

Die Anschlfige

In einem kieinen Dorf in Niedersachsen

ging nachts die Feuersirene Das Auto

eines tamilischen Asylanten, der seit

Jahren1m Dorflebt,brannte. Die Schei—

be am Fahrersitz war eingeschlagen, an

der Dachrinne und auf dem Fahrersitz

brannte es zuerst. Also eindeutig Brand-

stiftung. Vier Stunden spater, 315 die

Ldscharbeiten beendet und die StraBe

wieder ruhig war, gibt es wieder Feuer—

alarm. Wieder ein Auto von Tamiien.

WenigeTage spéiterbrannte es wieder

inderNacht,zurgle1chenZe11w1ebe1m
ersten Brand. Diesesmal war es der

Schuppen desBiirgenneisters,derdafiir
bekannt ist, daB er sich (in sehr

patemalistischer Weise) um die Fliicht-

lingekiimmert. Und vierStunden spotter
in der gleichen Nacht brannte das dritte

11nd Ietzte Autovon tamilischen Asylan-
ten. Vermutlich wares eingroBes Gliick

fiir die betroffenen TamilInnen, daB sie

ane in Hausem wohnen, in denen auch

Deutsche leben. So wurden wenigstens
>>nur<< die Autos angeziindet.

Die Polizei

DieBeamtendernéichstgeiegenen Kripo
suchten nach der ersten Brandnacht die

Geschiidigten auf, befragten sie aber

nur nach Formalien wie dem Fahrzeug—
halter Oder im Fahrzeug befindlichen

Gegenstdnden.Obwohldiebelroffenen
Tamilen nur wenig Deutsch sprechen
11nd am Sitz der Kripo Tamilen mit gu-
ten Deutschkennmissen leben, wurde

weder zu diesem Zeiipunkt noch spatter
einE Dolmetscherin hinzugezogen.
Stattdessen wohnte der Biirgermeister
den Befragungen bei, gab Hintergrund—
informationen and steuerteErkléirungs-
versuche bei. Er erziihlte von einer

SchlfigereweiderdereineAutobesitzer

einen auswfirtigen Tamiien verletzte.

ObwohidieseSchlfigerei schon voracht

Monaten war 11nd nur einen der Ge-

schiidigten betraf, stand damit das Tat-

motiv fiirdie Polizei fest. Uns erzéihiten

tamilischeFreundederBetroffenen spéi-
ter, daB sich die Komrahenten dieser

Schléigereiinzwischen wiedervertrugen
11nd daB sich deren Familiengegenseitig
besuchten. Als TfiterInnen sohiossen

sie andere Tamilen ans. Sie batten kei-

nen konkreten Verdacht, konnten sich

abet am ehesten rechte junge Deutsche

als Brandstifter vorstelien.

Die Kripo ermittelte aber nor in Rich-

tung <<personiicherRacheakt<<.Fiir Beo—

bachtungen derNachbam sohienen sich

die Polizisten wenig zu interessieren.

An die Presse warden lediglich zwei

Autobrfinde gemeldet, ohne Hinweis

darauf,daB dieGeschiidigten Asylanten
sind.

Es folgten die niichsten beiden Brin-

de Auch danach hieit: es die Kripo nicht

'fiir angebraciit die fiir rechfiextreme
Straftaten zustandige Abteilung bei der

néichsthiiheren Dienststelle hinzuzw

ziehen. Diese wurdeaufgmnd von Pres:

seberich ten vonselbst tfitig und bemtihte

sichernsthaft um cineAufldéirung, hattc

aber wenig Erfolg. Ihre Chancen waren

auch gering, da sie nicht unmitteibar
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nach den Branden mitden Erm ittlungen
beginnen konnten.

Die Miibiirgerinnen

Die ersten Kommentare zu den Bréin-
den, die wir im Dorfzu heren bekamen,
iauteten: >>Ob die die Autos nicht selbst
angesteckt haben...«. Fiir diese aus der
LuftgegriffeneUnterstellung fehltejeg-
Iiches Motiv. Selbstein Versicherungs—
betrug kam nicht. in Frage, da
Ausldnderlnnen dieser "Kategorie"
(aufgrund des’ angeblich hdheren

Risikos) ‘ in der Regel keine

Versicherung finden, bei der sie eine

Vollkaskoversicherung abschlieflen
kdnnen. Das war allerdings den Leuten
im Dorfnichtbekannt,denn die Tamilen
leben sehr zurfickgezogen und isoliert.
Obwohl eine Familie schon zehn Jahre
im Dorf wohnt, gibt es wenig private
Kontakte zwischen Tamilen und

Deutschen, was sich auch in den relativ
schlechten Sprachkenntnissen der
Tamilen bemerkbar macht. Gegeniiber
den Medien hieB es spfiter, sie seien voll

integriert. Nach aktueller Sprachrege—
‘ lung sindAusléinderoffenbarintegfiert,

wenn sie sich freundlich und zuriick-
haltend bis unterwiirfig verhalten, somit
jeden Konfliktvermeiden und im Alltag

’

nichttfitlich angegiiffen, sondern hdch-
stens mal beleidigt werden.

Auch die These, andere Tamilen seien
die Brandstifter, fandvie] Ankiang. Da-
bei spieite sicher die schon friih weiter-
gegebeneRacheakt—Version derPolizei
eine Rolle. Abgesehen von kleinen en-

gagierten Kreisen war es anfangs ein
unausgesprochenes Tabu,in der Offent-
lichkeit von der Mdglichkeit eines ras-
sistischen Anschiags zu sprechen. Diese
Begrifflichkeitdarfnach Ansicht vieler
erst verwendet werden, wenn hundert-
prozentige Beweise vorliegen. Geht es
abet datum, die Tfitelschaft nicht bei
rechten Deutschen, sondem bei ausge-
grenzten Ausléindem anzusiedeln,dann
geniigen Vermutungen - und seien sie
noch so unlogisch, zusammenkonsiru-
iert und widerspriichlich.

Die andere Form der >>Problemiij-
sung« istdas Totschweigen. Schon kurz
nach den Bréinden waren die Anschléige
vieierorts kein Thema mehr - und das in
einem kleinen Dorf, wo nicht sonderlich
vieI passiert.

In dem Dorf fand sich ein kleiner
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Kreis kritischer Leute, die versuchten,
obige Verhaltensformen zu durchbre-
Chen, Nachbarlnnen der TamilInnen
unterschrieben einen zur Verdffentli-
chung bestimmten Text, in dem die
Brande aIs vermutiich rassistische An-
schlfigebezeichnetwurden und alleauf—
gefordert wurden,‘ HinWeise und Beo-
bachtungen zu den Branden an die Po-lizei zd meiden.

Dann kam es zur zweiten Brandnacht.
'

Mitdem Bdrgermeister wurde auch ein
Deutscher geschiidigt. Die RacheaktrThese verlorvdllig an Glaubwiirdigkeit.DieAktivitéiten nachdenersten Brandenmachten sich bemerkbar und ermdg-lichten eine schnelle Reaktion. Eine
Spontan einberufene Gemeinderatssit-
zung, bei der der Vorschiag fiir néichtii~che Wachgénge zum Schulz vor weite-ren Anschléigen fiel, brachte eine Wen—de in der ddrflichen Stimmung. Eine
kurzdanach stattfindende Biirgerver-
sammlung war sehr gut besucht, aller-dings fehlte die Generation der unter
DreiBigjiihrigen und der Fiinfzig- bis
Sechzigjiihrigen fast veilig. Sehr vieleEinwohnerinnen (ca. 100 bei 1200
Einwohnerlnnen) beteili
néichtlichen Gangen, die zwei Monatelangkonsequentdurchgehalten wurden.Die Kirche sammeite Spenden fiir dieTamilInnen, die politische Gemeindestelite auch einen Betrag fiir den Kaufeines neuen Autos zur Verfijgung, aus-serdem eine Belohnung fiir Hinweiseauf den oder die TaterInnen.

DieSe ganzen Aktivitéiten bedeutetenaber nicht, daB die Tamiilnnen nun

Die Gerfichtekiiche brodelte ‘nochlinger, die Hinweise gelangten aber nur

Die Mussenmedien
In der Lokaizeitung erschien aufgrund

eimeldung zuerst garmchts zu den ersten beiden Anschlfigen.
aken einiger Dorfbe-

wohnerlnnen erschien ein Artikel. Inder Uberschrift wurde das Wort Brand-stiftung mit einem Fragezeichen verse-hen, im Artikel dieAusléinderfeindlichkeitals wahrscheinliches Tatmotiv eherversteckt als hervorgehoben. Ein Auf—

gten sich an den
‘

. ruf, sachdienliche Hinweise an die 3170'
Iizei zu melden, fehite - im Gcgen‘fiau
zu einem Artikel fiber

Sprfihereteina"Ziigen, wo sehr wohl die Bevfilkfi, g

um Mithilfe beiderAufldarunggeW“,
wurde.

..
Ein anderes Blatt berichtete aqujlln

weise hin engagierter, ebensoein 11'3310‘
naler Femsehsender. Diese Berlqh‘e,
schienen eine Riickwirkung 21111117011?31
und Bevdlkerung zu haben beziigllch
des Umgangsmitden Anschingn-Qi‘ne
Aktivittiten einzelner were ztlmifldeSt
zu den ersten Branden kein einzigel‘ {33’
richt erschienen; die Polizei heme Si?“
wohl bei ihren Emittlnngen auf d‘e’

>>Tamilenspur<< besehriinkt.
Der groBe Medienrummel setz'te 91f“

infoige der S treifengiingeein. Die :I'ale"
von >>guten Deutschem intereesiefie“
eben mehr (und5inwenigeralltéigllch)
als Brandanschléige auf das Heb “{“dGut von Auslfinderlnnen. ‘

Fitichiiinge -

unmiincjiga
I

irrational, sireiisfichiign
gefc'ihrlich T

Bei Ansehléigen auf Fliichtlinge 11“:andere Ausifinderlnnen ergiinzen 31?
verschiedene rassistische Alltagsmusf6rin fataler Weise:

.
i

Fliichflinge werden ais Unmiindlge'
wiekieineKinder, behandelt—dasumso
mehr, je schlechter sie die deutsfif1eSprache beherrschen. ‘

In unserem Fail fiihrte das (12121143!a
die TamiiInnen gar nichtals potentleflf
ZeugInnen befragt warden and nut m}
nimal in dieUberlegungen, was 211 def?“
Schutz zu tun sei, einbezogen wurden'

In Ltibeek wurden Hinweise van 39'

wohnerInnen aufvier Kinder, die no“
rirn brennenden Hans in einem Zimme‘

ei"geschlossen waren, von Feuerwehr
leuten nicht emstgenommen. SW z”

reagieren fing ein Feuerwehrmanfl D158kussionen an, die damit endeten, d?die uneinsichtigen stdrenden 36W”
3‘

nerlnnen hinter eine Abspermng vet“

frachtet wurden. Bei den Ennittlungfii—l
zum Liibecker Brand batten die Aussa
gen von dreiBig Fliichtiingen, die 1111’?r
einstimmend den LibanesenSi:lf\i':'a{1 EI

entlasteten unddasErdgeschofl (in 1mgSprache >>erstes Stockwerk<<) aIs Brafl
1

herd festmachten, weniger Gewicht 3115
die Aussage einesdeutschen Saniifiwfi’der sich zudem erst gemeldet hatte,

‘
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ausgesem W en.

g fur Hmwelse

wflfichflinge handeln -

Ie Frauen oder Kinder -

irrational

D .

urinTsirfilH-nnet} in unserem Dorfwurde

zu habgnf’
1hr elgenes Autoangezfindet

(1:22:21;Edd
sol]

sngar ein Feuer neben

danach
ner

Fz-imlllF angezfindet und

bringen, _stat.t 3151]] 1n Sicherheit zu

Spéter
, 1“ 86m Zimmergegangen sein.

We :11
cr

glen dann einem Feuer—

anschla e" gegénuner sclbstdes Brand-

YasargUS bezmhugt haben.
‘

milie i
nv_er soll das Haus ihrer Fa-

aBn Hattmgen angezfindet haben.

gEradc 1:16.56 Vnrhaliensweisen nicht

“Ommen géscn erschemen, wird hinge-

diese Me-
S lSl offenbar Konsens, daB

Sind da Snschen nh nicnt zuy verstehen

eis, kOnle
aus cmem anderen Kultur—

SCIbSDcr31Tcn:
Das gem so weit, daB

egrfii] d
[orcnsches Verhalten keiner

ung bedarf. Die Differenz

F0 -

to. Pedro Citoler/TranSParem

zwischen reaktionfirenv und liberalen

Einstcllungen zeigtsich lediglich darin,

ob davon ausgegangen wird, daB denen

sowicso alles zuzutrauen ist oder die ir-

rationalen desu'uktiven Verhaltenswei-

sen ein Produkt ihrer unbefiiedigcndcn

sozialen Situation seien.

FlUchflinge hoben

Konflikfe untereinander

Nachdem es geschafft ism, dafi sich nur

noch wenige Deutsche ein friadliches

engesZusammenleben mitHfichflingen

undanderen Ausléinderlnnen vorstcllen

kfinnen, setzt sich das Bild fest, daB

Flfichtlinge untereinander Konflikte

haben mfissen -,vor allem, wenn ver-

schiedene Ethnien unter einem Dash

leben. Und daB Konflikte dazu fiihren,

daB man sich gegenseitig (und selbst)

die Bude anstecki.

Safwan Bid 3011 den Brand gelegt

haben, weil er Streit mit Gustave S.

heme. Dabei kanntcn sich die beiden

nur vom Sehen; einen Streit gab es

nicht. Die Nord- und die Schwarzafri-

kaner im Hans in derHafenstrafie flatten

nach eigenen Aussagen ein gutes Ver-

hifltnis untereinander. Sie halfen sich

gegenseitig mit Lebensmitteln aus, die

Kinder spiclten mitcinander. Trotzdem

warden die beiden Gruppen nach dem

Brand in verschiedenen Unterkiinften

untergebracht — begrfindet mitden Kon-

flikten zwischen ihnen.
‘

Flflchflinge sind geffihrliéh

SF 2/96 [9]
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Von obigen Vorurteilen ausgehend ist

esnureinkurzerWegdahin,Flfichtlinge
und andere Auslfinderlnnen auch fiir

potentiell get‘zihrlich zu halten. Hierzeigt
vorallem die Kampagne der Bundesre-

gierung gegen die Kurdlnnen,

mitgetragen von den meisten

Massenmedien, ihre Wirkung. Zuerst

war die Rede von Gewalttéitern und
Terroristen aus den Reihen der PKK,

dann wurde die PKK als terroristische

Vereinigung deklariert, dann diverse

kurdische Vereine und Gruppen als

PKK-Tarnorganisationen
kriminalisiert, und heute fordert die

Gewerkschaft der Polizei schon ein

Verbot stimtlieher kurdischer GroBver—

anstaltungen (Junge Welt, 15.3.96). Da

liegt der Gedanke nahe, daB sfimtliche

Kurdlnnen Kriminelle Oder potentielle
Kriminelle sind. Und was fiir diese gilt,

gilt auch fiir andere aus dem Nahen

Osten, denn diese Kulturen stehen sich

ja nahe. DaB der >>Schwarze Mann« ge-

féihrlich ist, lemt schon jedes Kind im

hiesigen Kulturkreis. Da wundert es

wohl niemand, wenn ein Tamile, eine

Tiirkin oder ein Libanese zum Brand—

stifter wird.

Wer redet schon mit

Auslfinderlnnen!

Die Wirkung dieser Rassismen, die

mehr Oder minder ausgepr'agt bei den.

meisten Deutschen anzutreffen sind,

wird verstarkt dadurch, daB kaum einer

direkten engeren Kontakt zu Fliicht—

lingen oder Auslanderlnnen hat. Eine

Relativierung der Vorurteile aufgrund
persijnlicher Erfahrungen bleibt somit

aus. Selbst wenn Beziehungen zu Aus-

l'anderInnen bestehen, werden positive

Erfahrungen eher auf das Individuum

bezogen,abernegative verallgemeinert.

AnmerkungI : Statt AuslanderIn mfiBte es im Text heiBen »eine Person ans einem nach
Herkunftsland<<, denn weiBe Nordamerikanerlnnen, Skandinavierlnnen oder Schwei-ze

Anmerkung 2 (ans einem Karlsruher Flugblatt, SF—Red.:) In der Lfibecker Tatnacht wurden
aus Grevesmt‘ihlen kontrolliert und zunachst festgenommen. Die Ermittlungsbehfird
erwiesen halten. Sielseien 20 Min. vor Ausbruch des Feuers noch 15km weit weg an ein
Antifa-Recherchen befindet sich die erwahnte Tankstelle abet nur 5 km weit weg und e

Deulsche sind

Biedermanner, nicht

Brandstifter

In den 30er Jahren brennende Synago-
gen

- heute brennende Fliichtlingsun-
terkfinfte und auch wieder Synagogen.
Die Parallelen sind offensichtlich. Aus
dern Dritten Reich und der Zeit danach
haben viele Deutsche etwas gelemt und
an ihre Kinder weitergegeben: es ist

besser, sich nicht zu exponieren, schon

gar nicht zur Verteidigung Ausge-
grenzter, und es ist von Vorteil, nichts
zu wissen und nichts gewuBt zu haben.
Die Bedrohung geht ffir sie nicht von

den Rechtsextremen aus. sondern von

denen, die die Dinge beim Namen be- *

nennen und siezwingen, genauer hinzu-
schauen. Deshalb wird derBegriff»ras~

sistischerAnschlag<< als Tabu behandelt.
Die zuvor genannten Vorurteilsstruk-
turen wirken als Schutz, dieDinge nicht
so sehen zu mfissen, wie sie sind.

Die Transformation vom

Opfer zum Tater

Im Alltag schon fatal, wirkt sich die

Kombination der rassistischen Vorur-

teile, der fehlenden Kontakte zwischen

Fltichtlingen und Inléinderlnnen sowie
der Drang zurEntlastung derDeutschen
im Ernstfall eines Anschlages verhee-
rend aus:

_

Wenn nicht zufallig an Schliisselpo-
sitionen Personen sitzen, die diese
Muster durchbrechen, kann fast nur je~
mand von den Opfem oder aus deren
Umfeld als Tater prasentiert werden.
Es muB schon fast als guter Ausgang
bezeichnet werden, wenn am SchluB
der Ermittlungen Fahrléissigkeit Oder
technische Defekte als Ursache fiir den
Brand dastehen. Die Wahrscheinlich-
keit, daB Rechtsextreme als Taterlnnen
naher in Betracht gezogen, gefaBt und

Anm. 3: (SF-Red, Quelle: Stuttgarter Zeitung etc.):

1994 wurden bei einem Brandanschlag in Stuttgart 7 Menschen aus anderen L

Drogenmilieu angehéiren. Im Juli 1995 wurde ein Neonazi verhaftet, der diesen Br

Arm. 4: (SF-Red, Quelle: Stuttgarter Nachrichten etc.):

Der Neonazi aus der FAP, der im RuhrgebietS Morde (darunter einen an einer

eingestand und vermutlich zwei weitere zu verantworten hat, wurde in den

abgehandelt, in dieser Kurzmeldung wurde der wenige Raum noch d

zureehnungsfaltig" gleich in Schutz nahm. Fiir weitere Begriindungen fe

[1 0] SF 2/95

‘verurteilt werden, ist 'auBerst gering.
Voraussetzung ist, (138 die beteiligten
PersonenbeiF'oIizei,Staatsan'vvilltfklhaft
und Gericht, miiglichst auch Medien
undGutachterlnnen, entgegen der Stre-

mung weitgehendohnediese Vomrteile,
Rassismen and Bilder im Kopf an ihre
Arbeit gehen. ‘

‘

Tu wot!

Um selbst nicht diesen Mechanismen

aufzusitzen, ist der erste Schritt mach
einem Brand Oder fihnliehem, ffir sich
die rassistische Variante niichtern

durchzudenken, unbeirrt von den

schnell kursierenden Gertjchten1 und

Erklarungen. Soweit mdglich, sollten

direkte Infomationen von den Betrof—

fenen, von Zengen Oder anderen in das

Geschehen Involvierten eingeholt wer-

den. (Vorsicht! Auch hier warten sehon
d1e vorher genannten Fallen!) Naehha-
ken und Naehfragen bietet sich auch
dort an, we mensch auf sehnelle Erkla-

rungen und Gerfichte stijBt.
Ist ein rassistischer Anschlag nicht

ausgeschlossen, sollte darauf insistiert
werden, dafi diese Mdglichkeit besteht.

Normalerweise eckt mensch damit
schon an. An diesem Punkt zeigt‘sich,
wo wer steht. Daraus ergeben sich u.U.

Méglichkeiten zur Zusammenarbeit.

Eirr besonderes Augenmerk sollte auf
die (UH-)Téitigkeiten der Polizei und
der Medien gelegt werden. W0 gibt es

Griinde und Mdgliehkeiten zu interve-

n1eren?WichtigistderweitereUmgang
mlt den Betroffenen. Werden diese in

iiblicher Weiss fibergangen, ist ihnen
Gehér zu verschaffen, sofern sie nicht
selbst daftir sorgen.

Es empfiehlt sich ein schnelles Rea—

gieren, denn am meisten laBt sich errei-

Chen, wenn sich die Leute noch nicht

gegenseitig ihrer Meinungen verge-
wissert und Positionen festgeklopft
haben. 1

kapitalistischen Gesichtspunkten firmcrcn

rInnen sind nie betroffen.
ca. 100 m vom Hans entfemt vie! Neonazis

lieBen sie frei, weii sie ihre Unschuld ftir

er Tankstelle (1) gewesen. Nach Lfibecker

ine Tankstelle betankt nicht nur Autos». ..

andem getiitet. Die Verursacher sollten dcm

andanschlag sowie 17 (l) weitere gestand. 1

.J‘mgenIFrau wegen Tragens eines »Nazi ran5«-Buttons)
liberregionalen Medien nicht nur in einer Kurzmeldung

azu benutzt, daB man ihn als “zur Tatzeit vermindcrl
hlte dann wieder der Platz!



Nachruf auf Kari Bommer

Unser lieber Freund and Genosse Karl

(Kurt) Bommer ist am 22.12.1995 im ‘

hohen Alter von 94 Jahren verstorben.

AnléiBlich des 90. Geburtstages von Kurt

Bommer hat der SF in 4/91 cine aus~

fiihrlicheWiirdigung seines Lebens und

Wirkens fiir die anarchistiscl'ie Bewe-

gung publizie11.Uber 7OIahre warKurt

mit der anarchistischen Bewegung
verbunden — eine Zeit, die geprfigt war

Von den Kéimpfen in der Weimarer

Republik, der Diktatur des Hitler-Re»

gimes 11nd des Wiederbeginns anar-

ghistischer Gruppenbildungen 11nd

Uberzeugungsarbeit nach 1945.

Kurt stand im Minelpunkt unserer

Hamburger Gruppe. Mit Engagement.
Geist und Toleranz vertrat er seine An~

Sichten und sorgtedaffir, dagdieGruppe
1n sich zusammenhielt Die menschliche

Verbundenheii unter Genossen stand

bci ihm immer im Vordergrund seines

Denkens und Handelns.

Wir werden Kurt immer in lieber

Erinnerung behalten.

Gfin/herFla/fag

bIr. Benefiz-Tape-Samplef
fiir die Zapati’sias

Das Miinsleraner Label “Falling Down

Records” hat einen 60 1111111163611 Sam‘

pler mit 20 Gruppen hereusgebracbE
Alle Gruppen spielten kostenlos Die

Kassette kostet 8.—,DM 3.-DM gehen
an die zapatistische Bewegung

Bestelladresse: Infoladen Bankrol!

Dahlweg 64, 48153 Mfinster

’

Ends Ietzlen Ia

11.111
‘

Yelah’ 61116, «36 1116111313116 1111111111121»
’

,_' 111111 3110111; Photos

aus dein Lebenszusammenhang von

Amara-1113111111611. leben 11111 in den

verschied'enenL111 111, wie Ieben

‘

Libe
:

Im Café Par

bficherei- e111

Titel sind-dort a,

hat jadeWeeks :1

tags von 15.00 b

Bficher ansleihe

diensta‘gsbiesmn
bis 2000131111. I

kiagen $1011 11113111
11011 nicht!

Kontakt; Café Per

Leihbiicherez’, W111 ‘kz

Bielefeld Tel 0521I-

Kieinan'Zeigen (20.0

Wit, (11039, (w) 35 (111% (w)23uchen

Zuwaehs fiir W13 in 1:12 em D1111

.Subcomandante

Insurgente
’

Marcos

BOTSCHAFTEN

AUS DEM

LAKAN-

'DONISCHEN 1

URWALD
Uber den

Aufstand

der Zapatisten
in IVIexikD

Broschur, 256 S
'

DM 29,BO

DER BEGINN EINEFI EPOCHE

Texte der Situationisten 1958 -1_969
,

nWir haben einfach til hingebracht',
wo Feuer war :1 Gmeormaiige Broschur,

vielfa‘Itig illustriert 49,80 DM

Hob Moonen & Olaf Arndt

CAMERA SILENS
Falter, Stammheim und die RAF

'

GroBformatige Eroschur, iIIu'str., 48,- DM

“0 'N,D I E
I

A K, T
Zeitschrift fILir Politik, Literatur, KunSt

:148/151: Gréve 'Générale! Messenstreik
und soziale Hevolte in Frankreich.

Analysen und Dokumente. 60 5., 13,- DM
‘

Anna Rheinsberg

SHANGHAI .—

EHSTER KLASSE
Drei Ieidenschaftliche Geschichten fiber
den weiblichen Frozen des Erwachens,
der Abgrenzung und der Identifikatidn.

Gebhnden, 160 Seiten, 36,- DIVE

Sean McGuffin

ZUM LOBE DES POITIN
Geschichten aus der irischen Schwarz-

’

brennerei. Eine Lobrede auf die starke

Spirituose zur Linderung des narten
.irischen Daseins. Broschur,’ 29,80 DM

Franz Dobier
‘

SPHUNG AUS

DEN WDLKEN

Dancehall

Stories >

Geschichten fiber

die Liebe, die

Arbeit, die PnIitik,
den merkwiirdi-

'

gen Traum

gestem nacht.

Broschur, 1285,,
DM 19,80 j 111111111111111111111

WW I?”

In jed'er guten Buchhandlung

Edition Nautilus;
Am Brink 11) 121029 Hamburg

'

SF 2/95 [11]



Das Bondoc-Projekt der Bundesregierung auf den Phiiippinn C
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Eines der groBten Projekte der bundes—

dcutschen Entwicklungshilfe in den

Philippinen befindet sich auf der Bon—

doc-Halbinsel. Diese verkehrsmfiBig
kaum erschlossene Landzunge 200 Ki-

lometer sfidostlich von Manilawird von

knapp 400.000 Menschen bewohntund

gehort zu den firmsten Regionen des

Landes. Reich und fippig gedeiht hier
‘

nur die Iropisch-griine Vegetation. Die

Berghfinge sind bis zu den ’Gipfeln mit

Kokospalmen bepflanzt und in den T5-

lem glitzem bewfisserteReisfelder. Die

meisten Plantagen und Felder gehdren
GmBgmndbesitzem,die ein Luxusleben

fiihren. Ihre Arbeiter dagegen mfissen

mil ihren Familien in Elendshijtten aus

Bambus und Palmblfittern hausen.

Kaum ein Dorf verftigt fiber sauberes

Trinkwasser oder eine Gesundheitssta—

non. Viele Bauem auf Bondoc verdie-
nen nicht einmal zwei Mark -

pro Tag!
'

Und drei Viertel der Kinder sind unter-

el‘néihrt.

D38 Hauptquartier des deutschen

PIOjekLg in dem kleinen, von Armut ge-
'

Driigten Hafenstiidtchen Catanauan ist

gmBZfigig ausgeriistet. Die Entwick-

1ungshelfer verfiigen hier fiber drei

groBe, voll klimatisierte Bfirogebéiude
ffir daS Management, die Finanzabtei-

llfng 11nd Seminar-Veranstaltungen. Es

gfbt Computer, Druckmaschinen, Ko-

pierer, eine Bibliothek, Funk—, Video-

Ufld Stereoanlagen, Diaprojektor und
dlc einzige Telefonleitung auf der ge-
Samten Halbinsel. Der Fahrzeugpark

. besteht aus sechs klimatisierten Pajero—
Jeeps und noch einmal so vielen Motor-

réidem. Neben vierzig philippinischen
ProJitktangestellten arbeiten hier zwei

deutsche Experten der Gesellschaft fiir

Technische Zusammenarbeit, kurz

GT2. Die GTZ wickelt als bundeseige-
nes Untemchmen fur die Bundesregie—
rung Projekte ab, die der technischen

Entwicklung und Zusammenarbeit mit

Dn'tt-Weltlfindem dienen sollen. Den

Entwicklungshelfem der GTZ werden

selbst in den firmstenRegionen derWelt

noch lukrative Lohne und bequeme
Unlerkiinfte geboten. Denn — so die

GTZ-Zentrale in Eschbom zur

Erkl'firung: qualifizierte Leute sind rar

Und, kosten ihren Preis.

.

Im Ergebnis verdientein GTZ-Berater
1n Catanauan etwa genausoviel wie alle
40' philippinischen Angestellten zu-

Sammen: rund 15.000 DM im Monat,

Slcuerfreil Beide Berater zusammfin

verbrauchen ein Viertel der gesamten

Projektmittel ffirdie Bondoc-Halbinsel.

Und wéihrend ihre philippinischen Kol—

legen in Hfitten wohnen oder sich zu

mehreren die stickig-heiBen Zimmer

derProjektunterkunftteilen mtissen,1ieB

die GTZ ffir die deutschen Experten je
eine groBziigige Villa mit Garage am

Privatstrand bauen. Kostenpunkt:

400.000 DM. Das Hfmschen fiir den

bewaffneten Wfichter neben dem Ein-

gangstor inklusive.
‘

Ihre Sonderstellung in Catanauan

scheint den GTZ—Experten zu Kopf

gestiegen zu sein: Als ich mich im Btiro

des Projektmanagement in Catanauan

melde,‘ um das vereinbarte Besuchs-

programm im Projektgebietanzutreten,
fiberreicht mir der GTZ-Angestellte

Hans Jfirgen Schmid ein zweiseitiges,
von ihm verfafites Papier mit der Uber-

schrift “Agreement”. Er fordert mich

auf, diese “Vereinbarung” umgehend
zu unterzeichnen.Danach hatteich mich

verpflichtet, “keine Interviews, Infor-

mationen und Recherchen aus dem
‘

Bondoc—Projektgebiet ohne die

vorherige ausdrfickliche Zustimmung

des Projekt-Managements” zu verof-
.

fentlichen. Als ich mich weigere,

Schmid mit meiner Unterschrift als

Zensor meiner Berichterstattung anzu-

erkennen, droht er mir, meinen Besuch
‘ '

im Projektgebiet innerhalb einer halben

Minute abzusagen. Erst als diese Dro-

hung nicht die gewiinschte Wirkung

zeigt, lfiBter mich schliefilich doch noch

im Projektjeep zu einigen Vorzeige—

dorfern auf der Bondoc—Halbinsel

chauffieren. Ich aber fiagemichmarum

die GTZ—Mitarbeiter so nerves werden,

wenn sich einmal ein Journalist in ihr

abgelegenes Projektgebiet verirrt? An

ihrem Luxusleben in einem Meer von

Armut kann es nicht liegen. Denn das

gleicht sich fiberall, wo reiche deutsche

Entwicklungsexperten mit dem An—

spruch auftauchen, den Armen derWelt

helfen zu wollen.

Tatsache ist, daB kaum ein Projekt

der bundesdeutschen Entwicklungszu-

sammenarbeit von"Anfang an so um-

stritten war wie das auf der Bondoc-

Halbinsel. Denn das Projektgebiet liegt

in einer innenpolitisch hoch brisanten

Region. SeitBeginn der Marcos-Dikta-

tur vor mehr als zwei Jahrzehnten ope-

riert dort die philippinischen Guerilla

New People’s Army (NPA). Das weiB

auch die Bundesregierung. Schon in

.

einem der friihen GTZ-Eericfite aus

den achtziger Jahren fiber die Lage auf
der Bondoc-Halbinsel heiBt'es: “Das

ProjektgebietistalsHoehburg derNPA

anzusehen, die auch einen gewissen - in

manchen Gegenden starken - Riickhalt

bei der drilichen Bevolkerung findet.”

1986 wurde zwar Marcos gestfirzt
undCorazon AquinofibemahmdasAmt
der Priisidentin. An den feudalen Be-

sitzverheiltnissen aufdem Land und den

elenden Iebensbedingungen finderte

sich dadurch allerdings‘nichts, weder

unter ihrer Regierung noch unter der

des heutigen Préisidenten Fidel Ramos.

Deshalb setzte die NPA ihren bewaff—

neten Kampf fiir radikale Reformen

fort, insbesondere ffireineUmverteiIung
‘

des Bodens an die landlosen Bauem.

Aquino, die zunfichst noch Fn'edens—

verhandlungen mit der Gueriila ange-
'

kfindigt hatte, erkléirte der NPA schon

bald den totalen Krieg. Ein Krieg, der

auch die Bondoc-Halbinsel erfaBte.

Trotzdem suchte sich die Bundesre-

gierung 1987 ausgerechnet Bondoc als

Zielgebiet fiir ihr groBtes entwick-

lungspolitisches ProjektaufdenPhilip-
pinen aus. Sie beschloB, 25 Millionen

Mark ffir den Bau und die Befestigung
von Strafien und Brficken durch das

GuerilIa-Gebiet auf der Halbinsel zu

investieren. Den Bau von StraBen auf

Bondoc batten philippinische Militéirs

schon unter Marcos vorgeschlagen. Sie

wollten dort mit schwerem Gerfit und

Panzerfahrzeugen operieren, um effek-

tiver gegen die Aufstfindischen verge—
hen zukonnen. Endederachtzigerlahre
schien ihr Wunsch in Erffillung zu

gehen: mitdeutscherEntwicklungshilfe.
Doch gegen die Snafienbaupla'ne er-

'

hob sich ein fiir die Regierenden beider

Seiten unerwartet hartnfickiger Wider-

stand. Bauernorganisationen und Ge-

werkschaften von der Halbinsel ffirch-

teten eine Zunahme der militfirischen
Auseinandersetzungen und damit noch

groBeresLeid ffirdieZivilbevolkerung.
Sie proteslierten offentlich gegen das

Projekt. Solidaritfitsgruppen in der

Bundesrepublik griffen die Kritik auf.
Und nach Debatten im Bundestag sah

sich die Bundesregierung schlieBlich

gezwungen, ihr Straflenbauprojekt auf

Bondoc zumindest “vorléiufig zurfick-

zustellen”. Dazu batten wohl auch Er-

klfirungen des NPA-Sprechers ffir

Bondoc, Gregorio Rosa! (“Ka Roger”),
beigetragen. In Schreiben an das Bun-
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Schmid

desministerium fiir wirtschaftliche Zu—

sammenarbeit, BMZ, und den Bundes-

tag hatte er angekfindigt, die Guerilla .

werde das deutsche StraBenbauprojekt
-

notfalls auch mitWaffengewaltstoppen.
Statt sich aus dem politischen Macht-

kampf auf Bondoc herauszuhalten, be—

auftragte das BMZ nach dieser ersten

Pleite die Gesellschaft ffir Technische

ZusammenarbeitGmbH (GTZ)in Esch—

born, ein verandertes Konzept ffir ein

bundesdeutsches Projekt auf der Halb-

insel zu entwickeln. So entstand das

Bondoc DevelopmentProgram. Projek-
tierte Dauer: 15 Jahre. Fordersumme:

20 Millionen Mark. Projektbeginn:
1990.

_

Bernhard Kiihn, Siidostasienreferent

im BMZ, nenntalsHauptziele des neuen

Konzepts: “Hilfe zur Selbsthilfe, Auf-

bau und Forderung von Selbsthilfe—

gruppen , Spar~ und Kreditmobiliserung,

Diversifizierung derEinkommensmog—
lichkeiten und Hilfe bei 'der Bodenre-

form.” *

Auf Druck des Bundestagsausschus~
ses fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit

sah sich die Bundesregierung ge-

zwungen, mit der Vorstellung des neu—

konzipierten Bondoc-Projekts einige
politische Forderungen an die philippi-

[14] SF 2/96

nische Regierung zu stellen, von deren
Erftillung die weitere Forderung dieses
Projektes abhfingig gemacht werden
sollte. Fiinf Jahre nach Projektbeginn
mfissen sich die Betreiber an diesen
selbstgesteckten Vorgaben messen
lassen.

RegierungsforderungNr. 1.: Rtickzug

des Militars und Friedensregelung fur
the Bondoc-Halbinsel

“Schon beiProjektbeginn zeigte sich

(W3. die philippinische Regierung die
M111tfirprasenz in der Region deutlich
ausgedijnnt hat.” Das sagt Bernhard
Kiihn, der Siidostasienreferent des

BMZ. Und der Landerchefder GTZ fiir
die Philippinen, Walter Scholl, be-
hauptet gar: “Eine Zeit lang gab es auf
der Bondoc—Halbinsel liberhaupt keine
offizielle Militirprasenz mehr.”

Die Realitfit vor Ort sieht anders aus‘
Schon bei der Anreise ins Projektgebiet
passiert der Bus gleich mehrere milita-
nsche Checkpoints. Noch am Onsein-
gang von Catanauan, dem Sitz deg

Bondoc-Management-Biiros, stehen
“Stop”—Schilder mitten auf der StraBe
die jedcn Wagen zwingen, im Schrit:
tempo an einer Steinmauer mit SchieB-

scharten vorbeizufahren, hinter dcr -

deutlich erkennbar - Soldaten mil
Gewehren im Anschlag stehen. Auch

philippinische Menschenrechtsorgani-
.sationen zeichnen ein vollig andchS
Bild von derMilitarprasenz aufBondoc
als diedeutschenProjektbetreiber.Am01
Salvador, der Generalsekretfir .

dOS

“Ecumencial Movement forlustice and
Peace” (EMJP, zu deutsch: Okumcni;
sche Bewegung ftir Gerechtigkeit und

Frieden), dessen Organisation schOn sci!

den achtziger Jahren auf Bondoc‘akliv
ist, rollt eine Kane der Halbinsel vOr

mir aus und zeigt mir darauf, wo sich
heute die Stiitzpunkte des Militars Und
derparamiliarisch organisierten Polizei
befinden. Banach ist das 3.Landeba-
taillon der philippinischen Marine in

Mulanay stationiert. Zu dieser Einhcit

/

gehoren auch die 243. Matinekompanie -

in Pajarillo, Macalelon, und die 233.

Marinekompanie in San Miguel Da

Lopez. In San Franciso habe das 15-

Sondereinsatzkommando der philippi'
mschen Armee seinen Sti‘jtzpunkt, dflS

verantwortlich sei fiir die Rekrutierung
der paramilitiirischen Bh'rgerwehrcn
aufder gesamten Bondoc-Halbinsel. In

Catanauan sei das 234. mobile Einsatz-

kommando der philippinischen POlizei



Stationiert, das auch zur Aufstandsbe—

kéimpflmg eingesetzt werde. Und

schlieBlich gebe es in Gumaca noch das

232. Einsatzkommando und eine wei—

lere Marineeinheit. Alle genannten Orte
‘

sind auf der Bondoc-Halbinsel. Und

unweit davon, an der Grenze zwischen

den Provinzen Quezon und Bicol, sci

a_uch noeh die Kaseme des 74. Infante-

rlebataillon der philippinische Armee.

_

Tatsachlich, so Amel Salvador, seien
1n den letzten Jahren einige Einheiten

der Landstreitkrafte von der Halbinsel

f‘bgezogen worden. Daffirjedoch seien
In den Kiistenorten mehrMafinetruppen
Stationiert als zuvor. Fazit: die erste

I“worderung der Bundesregierung ist bis

heute nicht erft’illt: von einem Rfickzug
des MilitfirsodereinerFriedensregelung
auf Bondoc kann keine Rede sein. Auf

Nachfrage muB auch Walter Scholl von

der GT2 eingestehen, daBes “noch An—

fang 1994 - vor den philippinischen
K0mmunalwahlen im Mai - Einsfitze

V011 Marines und Zusammenstofie zwi—

SChen dem Militfir und dcr NPA auf

BOndoc gab.”

.Regierungsforderung Nr. 2:

Elnhaltung der Menschenrechte

'

WalterScholl vonderGTZbehauptet:
“SeitProjektbeginn hat sich die Beach-

'

tung der Menschenrechte deutlich ver-

bessert. Das wird auch von der Bun-

desregierung so eingeschatzt. General!
'

werden die Philippinen nicht mehr als

groBe Verletzer der Menschenrechte

angesehen. Bei einem Gesprfich, daB

ich unlangst in Bonn im AuBenministe-

rium gefiihrt babe, hieB es sogar, in

bezug auf die Einhaltung der Men-

schenrechte seien die Philippinen nicht

schlimmer als die Bundesrepublik
Deutschland”.

Auch BMZ-Regierungsdirektor
Bernhard Kfihn weiB nut Positives von

den Philippinen zu berichten. “Es gibt

dortkeine von derRegierung geduldete

Verletzung der Menschenrechte".

Selbst von amnesty international lagen

keine Berichte iiber Menschenrechts-

verletzungen in der Projektregion vor

und auch die Projektmitarbeiter batten

nichts dergleichen gemeldet.
Doeh ‘auch in diesem Punkt enveist

sich bei einem Besuch vor Ort das Ge-

genteil: Als wir bei der Fahrt dmch das

Projektgebiet das (")rtchen San Narciso

an derOstkiistederHalbinsel erreichen,

emahlt mir mein Begleiter, der Projekt-

mitarbeiter Shirien Roniel “Nico” San-

tos, Anfang des‘Jahres seien hier die

zerstfickelten Korperteile des ermorde-
ten Schuldirektors von San Narciso ge-
funden worden. Dieserhatte es gewagt,
den MiBbrauch offentlicher Gelder

durch den Biirgermeister von San Nar—

ciso, Juanito Uy, _zu kritisieren. Uy ist

GroBgrundbesitzer, verfiigt als ben'ich-

tigter “Warlordwfiber eine Privatarmee

und verbreitet in seinem EinfluBbereich

Angstund Schrecken.ZuProjektbeginn
saB er, lautProtokoll vom 1. September
1990, im Beirat des ‘GTZ-Projekts.

Auch andere GroBgrundbesitzer auf

Bondoc halten sich Privatarmeen, die

von Soldaten undOffizieren der Regie—
rungstruppen ausgebildet werden.

Amel Salvador von der Menschen-

rechtsorganisation EMJPlegt mirdan'j-

ber hinaus Dokumente fiber Dutzende

Falle von Menschenrechtsverletzungen

vor - alle aus den letzten ffianahren seit

Beginn des Bondoc-Projektes. Ein

Beispiel: “Am ‘7. November 1993 gab
es einen Militareinsatz in dem Dorf

Uyon—Uyon. Dabei wurden drei Bauern

getotet. Die Militars verbrannten die

Leichen. Zwei Wochen spatter wurden

drei weitere Personen hingerichtet. Sie

wurden von Biirgerwehrtrupps unter

V

dem Kommando des 31. Infanterie-Ba~

Kid
>

fig? Vi
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taillons gekfipft.”
Auch amnesty international - von

'BMZlRegierungsdirektor Ktihn als

Kronzeuge fiirdiepositiveEntwicklung
auf Bondoc zitiert - machte noch 1993

in einer weltweiten Eilaktion (“Urgent

Action”) auf das .Verschwinden des

Bauern José Solivan aufmerksam. Die-

ser wurde mitten in Catanauan vom

Militar verschleppt, also fast vor der

Ttir des Bondoc-Projektmanagements.

DieGTZ-Experten vorOrtverschwei-

gen all diese Falle, obwohl (")ffentlich-

keit oft der einzige SchuLz fiir die Be-

troffenen ist. Ob sie wohl ftirchten, die

Bundesregierung konnte wirklich ein-

mal emst machen mit ihrer Anktindi-

gung, die Gewahrung von Entwick—

lungshilfe von der Einhaltung der Men-

schenrechte abhangig zu machen? Von

Bondoc jedenfalls hatte sie ihre Ent-

wicklungshelfer dann schon lange ab-

ziehen mfissen.

Regierungsforderung Nr. 3: Rasche

Umsetzung der Landreform auf der

Bondoc-Halbinsel

Auch wasdie Durchffihrung derLan-

dreform auf Bondoc angeht, will Bern-

hard Kiihn vom ENE “der philippini-
schen Regierung nicht das emsthafte
Bemtthen absprechen” und Walter
Scholl von der GTZ hehauptet, “tinge-
f‘ahr 30-40% der vorgesehenen Flashen
sind bisher verteilt.” Das klingt gut,

entsprichtnurnichtderWahrheit. Selbst
eine im Auftrag des Bondoc-Projekts
erstellte Studie zur Landreform weist
nach: Nur ein Drittel des landwirt-
schaftlich nutzbaren BodensaufBondoc
f'allt fiberhaupt unter das Landreform-
gesetz der philippinischen Regierung.

Und davon sind - nach Angaben des

zustandigen Ministeriums - bis heute
auch wiederum nut 30 bis 40 Prozent

erfaBtO). Bis jetzt ist somit gemde mal
em Zentel des Bodens auf Bondoc in
die auBerst langsam mahlenden bfiro-
kratischen Mfihlen des Ministeriums
fijrLandreform geraten, was noch lange
n1chtheiBt,daBdieserBoden auch schon
verteilt(!) ware. Fazit: Auch von einer
raschen Umsetzung der Landreform im

Projektgebiet,derdrittenForderung der
Bundesregierung, kann deshalb k

'

Rede sein.
eme

Regierungsforderung Nr. 4"

Beteihgung der Zielbevolkerung, der
Nicht-Regierungs- und Basisorganisa~
tionen, an Planung und Durchf"
des Projekts.

uhrung

Was die “basisdemokratische Ver-
ankerung” des Bondoc-Projektes an—
geht, widersprechen sich die zustandi-
gen Herren von BMZ und G'IZ. GT2-

Landerchef Walter Scholl beschreibt
(he Zusammenarbeit mit den “People’s
Organizations”, den Selbsthilfegruppen
an der Basis, als “sehr positiv”. Nur mit
den

Nichtregierungs~0rganisationen
den NGOs, habe sie sich “weniger p0:
srtlv entwickelt als ursprfinglich er-

hofft”. Der politisch Verantwortliche
1m BMZ, Bernhard Kuhn, behauptetdas Qegenteil: “Ich war im Mai 1995
aufeinem KongreB in Amsterdam ver-
anstaltet von sicherlich ni ht gerade
rechtsgerichteten NGOs aus den Phi-

lippinen. Dort wurde die Zusammenar-
belt mit N_GOs im Bondoc Projekt als
besonders positiv hervorgehoben, auch'

im Vergleich zu Projekten anderer Geld~
geber im Rahmen der Entwicklunszu-
sammenarbeit.”

Fakt ist, daB der genannte KongreB
(veranstaltet vom Transnational Insti-
tute unter dem Thema “Asia's Wake

v

up Call to Europe”) nicht im Mai; son-

dem am 12/13. Marz in Amsterdam

stattfand, und daB das Bondoc—Projekt
dort zu keinem Zeitpunkt Them‘a der »

Debatte war. «

Aber was soll's, wenn’s der Verteidi-

gung des Bondoc-Projekts dient. Da

behauptet GTZ-Landerchef Walter

Scholl ja auch, die Zusammenarbcit

Inlt den lokalen Basisinitiativen funk-

tloniere gut, obwohl im Evaluierungs—
bencht seines Untemehmens ffir die

ersten drei Projektjahre das genane Ge-

genteil steht. (vgl. Report on the PIO-

gramme’s Review Mission for the

PI‘OJCCIPN: 88.2021.9- 01.100,B0ndoc

Development Program {EDP}, Philip-
pines. Catanauan and Singen, February

_ 1993)

.

In den fiinflahren von 1990 his 1995
istes den Projektbetreibemnichteinmal

gelungen, aueh nur die neun Verneter

von Basisinitiativen aufzutreiben, die
die laut Konzept vorgesehenen Easis-
Platze im Projektbeiratbesetzen sollten.

Vielmehr haben ein halbes Dutzend
ortlicher Initiativen von Landarbeitem

.und Bauem’ ihre Zusammenarbeit mit
dem deutschen Projekt ausdrficklich

anfgekiindigt. Ads Sarmiento von der

N1eht~Regierungsorganisation ‘fSoli—

danty forPoeples Power” in Siidtaga10g
schrieb im Auftragder GTZ noch‘71993
am fivfluierungsbericht fiber die ersten
drer Jahre mit. Er kennt somit das In—

nenleben dieses Projekts genau; ler

l3eteiligungderBasis sagter: “Bis hcutc
lSt den meisten Lenten in den Dfirfcm

das Konzept dieses Projekts nicht klar.
Sie machen sugar Witze dariiber, daB
das Projekt aufier Propagandacomics
und endlos langen Sitzungen bi‘slang

mchts gebracht habe. Nachdem einigc

aktrve Gruppen die Zusammenarbfiit

nut dem'Projekt eingestellt hattenl W6i1
die Militarisierung , weiterging', die

Landreform nicht durchgeffihrt wufd6

_und die Basisinitiativen nicht wirkliCh

laden Projektgremien mitentscheidcn

durfen,beganntiesProjektmanage‘m6nt
damn, sich seine eigenen Basisgruppen
zurechtzuzimmern. Des sind allerdirlgS
Gruppen von Bfirgermeistern und LO‘

kalpolitikern, also Leute aus der 01361"

schlcht, was nicht dem verkiindetcn

Anspruch entspricht, ftir die ArmSlC"
der Armen einzutreten.” l

"Auch dieBasisbeteiligung derZiele—

volkerung im Projektgebietfunktioniert
also mcht. Damit sind alle vier Voiaus‘



Setzungen nicht erfiillt, die die Bundes-

regierung fur eine erfolgreiche Dutch-

fiihrung des Projektes benannt hatte.

Bleibt die Frage, warum die politisch
Verantwortlichen trotz alledem so hart-

nfickig an ihrem Einsatz auf Bondoc

festhalten. Amel Salvador von deroku-

menischen Menschenrechtsorganisa—
tion E‘MJP nennt als_ Grund, daB auch
das neukonzipierteProjektletztlichden
selben politischen Zielen diene, die

Schon die ursprijnglich geplanten
StraBenbauten fordem sollten: “Alle

l:trojekte derRegierung in dieserRegion

319d Bestandteil der fibergeordneten
militarischen Strategic zur Aufstands-

Pekfimpfung, auch das Bondoc—Pro-

16kt.” Die Militarstmtegie nenne sich
‘

Oplan Lambat Bitag” (zu deutsch:

Operationsplan Netzfalle) und sei zur

Zen in ihrer dritten Phase. Die fiir das

1?0I1doc-Projekt politisch Verantwort-

llPhen von BMZ und GTZ geben vor,

(1198.63 Konzept des philippinischen
Militars nicht zu kennen. Dabei ist es

auf den Philippinen seitEnde der acht-

Zlger Jahre publik und auch bundes—

d‘3“‘S<=heZeitungen haben schon damals

Sarfiber berichtet. Den Militarplan

Oman Lambat Bitag” beschrieb Eric

Jfirmer, Adjudant des phlippinischen

Verteidigungsministers, 1989 - kurz vor

ProJektbcginn - als “Aufstandsbekamp-
f““5; flufallen Ebenen”. Er unterschied

ebei die vier Phasen: “Séiuberung,

StCherung, Konsolidierung und Ent-

Wlelung”_ ‘

‘

I'll Oktober 1990, kurz nach Projekt—
begmn, traf sich das Projekt-Manage-
mem, darunter auch GTZ—Berater

SChmid, mit General Frederico Ruiz,
dem filr Bondoc zustfindigen Militar-

k0mmandanten des Southern Luzon

,Commalld. General Ruiz venratdamals
1n alter Offenflichkeit das Militfirkon-

2°!" ‘fOPlan Lambat Bitag" und sagte
.Wortltch, er werde “Himmel und Erde
1n Beweglmg setzen, um das Gebiet der

'9ndoc-Halbinsel von Stéren frieden zu

Zanem”, nicht zuletzt, damit das bun-

?Sdeutsche Projekt ungestort laufen

78nne. Auch
auf der ersten Beiratssit-

193g .des Protektes am 1. September

w

0 m

Eyft’s Restaurant in Catanauan

1raren zwet hochrangige Militfirs ver-

.019“, Major Cabreras von den philip-
Dmischen Strcitkréiften und Hauptmann

a}?ma von der 234. Kompanie der

..
‘hppinc Constabulary, den paramili-'

lSChen Polizcitruppen. Die beiden

beschrieben ihr Ziel auf der Halbinsel

laut Protokoll so: “Die Losung besteht

darin,dieAufstandischen in der Region
vollstfindisch auszurotten. Dies ist der

'

Beitragdes Militfirs zur Schaffungeines

.ewig wfihrenden Friedens ftir die Be—

volkerung.” Auch an dieser Beiratssit—

zung nahm cler GTZ-Berater Schmid

teil. Trotzdem behauptet sein Vorge—

setzter,GTE-LanderchefWalterScholl,
all diese Absichtserkliirungen der Mili-

tars seien den deutschen Entwicklungs-

helfem vor Ort “so sicherlich nieht be-

kannt” gewesen.

Tatséichlich hatsichseitProjektbeginn

auf Bondoc genau das abgespielt, was

das Militar 1990 angekfindigt hatte.

1991, ein Jahr nach Projektbeginn, wur-

de eine groBangelegte Offensive gegen

die NPA-Guerilla gestartet, mit Bom-

bardements in den Bergdorfer im Hin-

terland. Das entsprach der ersten Phase

der Aufstandsbekampfung, der “Sau-
berung”. Darauthin folgte die zwelte

Phase der “Sicherung”: die Rekrutie—

rung lokaler Burgerwehren, um die

Ruckkehr der Guerilla in die bombar-

dierten Dorfer zu erschwerden. Darum

bemiihte sich insbesondere derProvinz-

gouvemeurund Vorsitzendedes Beirats

im GTZ-Projekt, Eduardo Rodriguez.

Das Ziel der dritten Phase der Militar—

strategieder“Konsolidierung”,lautete:
‘

“Engagierte Burger in regierungsnahe
Organisationen einbinden!” Diesem
Ziel entsprach exakt die dretjfihnge

Orientierungsphase des Bondoc—Pro-

jektes. Denn in dieser Zeit versuchten

die Projektbetreiber, Basisgruppen an

einen Tisch mit Regierungsvertretern
zu bringen, also engagierte Burger em—

zubinden.

Und der vierten “Entwicklungspha-

se”, der “Development Phase” des Mi—
litarkonzepts, entspricht die zur Zen

laufende Implementierungsphase des

Bondoc—Projekts. Dutch konkrete Hilfs-

mafinahmen, vom Brunnen bis zum

Toilettenbau, sollen die Sympathien der

regierungskritischen ‘Bev'olkerung zu-
rfickgewonnen und damn der Befrei-

ungsbewegun‘g das Wasser abgegraben

werden, bis sie - in der Terminologie‘

philippinischer Militiirs — wie ein Fisch
auf dem Troekenen zappelt and mit

einem letzten, entscheidenglen Schlag

vernichtet werden kann. Uber diese

frappierende Ubereinstimmung der

entwicklungspolitischen Ziele des

Bondoc—Projekts mit den Planen der

Militars zeigt sich der verantwortlic‘ne
Referent im BMZ, Bernhard Kijhn,

wenig fiberrascht: “Ia, es‘lfiuft zum Teil

parallel, and daB dieMilitars doneigene
Vorstellungen haben und daB sie das
Engagementbegriifithaben,kanndurch-

aussein."FfirBMZ-Regierungsdirektor
Kuhn ist es ein “Ausdruck des demo-

kratischen Systems des Landes”, daB

die Militarstrategien auf den Philippi-
nen “so deutlich gemacht werden”.

Dabei interessiere sich das BMZ “na-

tfirlich nutfiirdie“developmentphase”,
also den “enwicklungspolifischen An-

satz” des Militarkonzeptes. “Da treffen

sich nattirlich die Bemfihungen." Es sei

doch volligklar, daBesein gemeinsames
Interesse der philippinschen Militars

wie der Bundes—regierung sei, die

Lebensbedingungen der Bevolkerung
vor Ort zu verbessern. Positive

Nebenwirkung: “Wenn dadurch der

Druck von unten gemindert twird, gibt
es nattirlich auch wenigerAnsatzpunkte

.

ffir die NPA.”

BeisovielUbereinstjmmungwundert
es nicht mehr, daB sich das Projektma- .

nagement, inklusive der deutschen

GTZ-Experten, regelmfiBig mit den

ortlichen Militéirkommandanten triffL

Darauf angesprochen behauptet der

GTZ-Berater vor Ort, Hans Jt‘irgen
. Schmid, bei diesen Dialogen versuche

er, das Militar fiber Menschenrechts-

frag'en aufzuklaren. Sein Vorgesetzter
Walter Scholl nennt andere Grfinde ffir

die Konsultationen mit dem Militar:

“DasProjektmuBsichaufderHalbinsel

weitgehend bewegen kennen. DasheiBt,
‘daB man mit den Militiirs unter Um-

stfinden Zeitplane und Einsatz auf der

Insel abstimmt.”

Die Projektmitarbeiter stimmen sich

nicht nur mit dem Militar fiber ihre

“Einsattze” ab, sondem sie betreiben in

den Projektdorfern zudem militarische

Aufldéirung. In der ersten dreijéihrigen
Orientiemngsphase schickte das Pro~

jektmanagement seine Mitarbeiter in

39 ausgewahlte Dorfer, um sogenannte

“Barangay Profiles”erstellen zu lassen:

detaiilieneBerichte fiber diewirtschaft-

liehe, soziale and politische Lage vor

Ort. Damit die Mitarbeiter, die ins Feld

zogen, wuBten, woraufes dem Projekt-
management ankam, wurde ihnen ein

Fragebogen an die Hand gegehen, nach

dem sie vorgehen sollten. Und unter

PunktC diesesFragebogens sollten aueh

In formationen zum Thema “Peace and

SF 2/96 [17]
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Order” recherchiert werden, also zum

Stand der militanschen Auseinander-
setzungen mit der Guerilla. Insbeson-

dere sollten sich dieEntwicklungshelfer
im Auftrag der deutschen und philippi-
nischen Regierung fiir folgende, in die-

ser Reihenfolge aufgelistete Fragen
interessieren: “Anwesenheit bewaffne-

ter Gruppen, Name der bewaffneten

Gruppe, Mitgliedschaft in der bewaff—

neten Gruppe nach Geschlecht, Aktivi-

taten und Operationen der bewaffneten

Gruppen, Logistik der bewaffneten

Gruppen, militfirische Ausrfistung...”
Und die Projektmitarbeiter sammel-

ten eifrig die erwfinschten Informa-

tionen und faBten sie anschlieBend in

ihren Berichten zusammen. So ist zum

Beispiel in dem Report fiber das Dorf

Cawayan II zu lesen: “Das Dorf ist

Durchzugsgebiet der ‘Linken’, die von

Inabuan fiber Sitio Malalim na Sapa
und Bilucao nach Cawayan I ziehen,
wo sie ihr Versteck haben. Die Gegend
ist nicht besonders kn'tisch, was die

Aufstandischen angeht, dadie ‘Linken’

lediglich auf dem Weg zu ihrem Stfitz-

punkt hier durchziehen."

FaBt man dieeinzelnen Informationen

aus den Dutzenden Dorf—”Profiles” zu-

sammen, ergibt sich ein ziemlich um-

fassendes Bild fiber Bewegungen, Ver-

stecke und Rfickzugsgebiete der NPA-

Guerilla im Projektgebiet. Die GTZ-

Verantwortlichen in Eschbom geben
vor, von diesem aktiven Beilzrag ihrer

“Entwicklungshelfer” zurmilitarischen

Aulklarung nie gehort zu haben. Er

konne sich fiberhaupt niCht vorstellen,
so Walter Scholl, daB die deutsChen

Projektmitarbeiter“von so einem Sze-

nario fiberhaupt etwas wissen”. Er je-
denfalls habe nie etwas davon erfahren.

Die “Erstellung von Dorfprofilen” ver-

mag erallerdingsnichtzu leugnen. Denn .

die werden auch in den offiziellen Pro-

jektberichten erwahnt. Nur will der

GTzaLanderchef - selbst nach Vorlage
der Fragebo'gen einiger Dorfberichte

mit entsprechenden Ergebnissen - nicht

glauben,daBdieSozialforschungseiner
Untergebenen auf Bondoc “so spezi-
fisch auf Spitzeldienste” hinauslaufe.

Bernhard Kfihn vom BMZ versucht es

garnichterstmitahnlichenAusflfichten.
Er schiebt die Verantwortung fur die

MilitarspionagederEntwicklungshelfer
schlicht auf [die philippinische

Regierung. Die Erhebungen seien

tatsachlich wahrend der “Orientie-

[18] SF 2/96

rungsphase”, in den ersten drei Projekt-
jahren, durchgefiihrt worden, bestatigt
er. Aber da es sich nicht um ein rein
deutsches Projekt, sondern um eine

gemeinsames Vorhaben mit der philip-
pinischen Regierung handele, konne es
natiirlich sein, daB diese in den Frage-
bogen auch “gewisse Dinge mit unter—

gebracht hat, fiir die sie ein stfirkeres

Interesse hat als wir”. Der deutsche
Regierungsvertreter Kuhn hat daffir
volles Verstandnis: “Das ist vollig nor-

mal. Auch in jedem Fragebogen, den
Sie hier in Deutschland zu Marketing-
ftagen ausfiillen, sind Huekepackfragen
dabei.” Entscheidend sei letztlich die
Frage, was mit den Informationen ge-
macht worden sei. Und da miisse man
ihm erst einmal belegen, daB das Militéir
auch wirklich Zugriff darauf gehabt
habe. Daffir, daB das Militar Zugang zu
diesen Informationen hatte, sorgte -

wenn sie nicht bei den regelmaBigen
Dialogen ohnehin ausgetauscht wurden
-

snatestens die interne Struktur des

PmJektes.‘ Denn der Gouverneur der
Provinz Quezon, Eduardo Rodriguez
war

- als die Beriehte verfaBt wurden :
nicht nur Vorsitzender des Projektbei~
rats und hatte in dieserFunktion Zugang
zu allen Unterlagen, sondem er war

zugleich Vorsitzender des “Peace and

OrderCouncils”fflrSiidtagalog,mithin
des Qremiums, in dem die Provinzre~
glerung gemeinsam mit den ortlichen
Militars die Aufstandsbekiimpfung auf
derBondoc-Halbinsel plant. Rodriguez
freut sich ganz offen iiber den Beitragden das Bondoe-Projekt zur Aufstands:
bekampfung leistet. Beim Interview in

seinem Regierungsgebaude in der Pro-

vinzhauptstadthcena schwarmt er die

Sieherheitslage in seiner Provinz habe
SlCh nicht zuletztaufgrund des Bondoc-
DevelopmentProgram “insgesamt sehr
verbessert”:l“Die Hilfen zum Lebens-
unterhalt haben zugenommen und damit
wurden viele ehemalige NPA-Kampfer
absorbiert.”ZwarmuB auch Gouvemeur
Rodriguez eingestehen , daB aufBondoc
blS heute “noch ein paar NPA-Rebellen
herumstreifen. Aber es wurden immer
weniger. “Wir sind jetzt in der zweiten
Phase des Bondoc~Projekts, der Imple-
mentierung, und die konkreten Hilfs-
maBnahmen, die jetztanlaufen, werden
sehr viel dazu beitragen, das Vertrauen
der Bevolkerung in die Regiemng zu-

rijckzugewinnen.”
So sind also immerhin die Regieren-

den (die auf den Philippinen bis heute

weitgehend aus der korrupte Elite def

GroBgrundbesitzer und reichen G6-

schaftemacher stammen) und die 66-

nerale (die, wie aueh Staatsprasident
Fidel Ramos, schon dem Folterregime
des Diktators Ferdinand Manges 13*

kraftig unterstiitzt hatten) des LobeS

vollffirdiedeutseheEntwicklungshilf6~
Und das Skandalprojekt auf Der Bon—
doc—Halbinsel soll deshalb nieht troll,

sondern genau wegen seiner Nahe zur

Strategic des Militars weitergehen. 1m

Oktober 1995 reiste Bernhard Kfihn
vom BMZ zu Verhandlnngen mit der

Regierung nach Manila. Dabei wurdcn

:‘eine weitere Verlangerung des PFO'

Jektes um drei Jahre mit der Partnerre-

glemng vereinbart und erneut fiinf

Millionen Mark flitdieFortfiihrung des

Projekts zur Verfiignng gestellt”.
Bleibt die Frage, ob die Kn'tiker deS

Projekts, darunter einige Nicht-Regie'
rungsorganisationen von der BondOC-

I-lalbinsel, in der Bundesrepublik‘noch
emmal so eine Lobby finden, wie die,
die 1987 die StraBenbauplane des BMZ
zu Fall brachte. Jhana June Diola, die

Generalsekretéirin von CEDAR, einer

hmtischen Nieht—Regierungsorganisa—
non, die noch bis 1994 im Beirat deS

Bondoc-Projektes saB, sagtheute: f‘DaS
Projekt wird mit dem Geld der Men-
schen in Deutschland finanziert und die
Leute bei Euch denken sicher, (1218 CS

den Menschen hier hilft. Aber es iSl

kein ProjektzuGun‘sten der Menschen.”
Deshalb sei es besser, wenn die GTZ’
Experten nach Hause ffihren. Der Men—

schenrechtler Arnel Salvador komm1
zu dem SchluB: “lab will es ganz offen
Sagen: das Bondoe-Projekt ist ein un—

verhohlener Beitrag zur Aufstandsbe'

kampfung des Militars und ich forch'6

die deutsche Regierung dringend 2111f,
dieses Projekt sofort einzustellen.”

Literamrhinweis:
Eine ausfiihrliche Studie fiber das

Bondoc-Projekt
(Stiftungfh’r Kinder, Freiburg iBr- ”m1

Philippinenbh’ro e.V. im Asienhaus’
Essen [Hrsg.], Karl Rassel [Adm’J'
Operation Bondoc, Deutsche EnlWiCkl‘

ungshilfezurAufstandsbekiimpfungr 120
S
eltenmitAbbildungen, broschiert, DM

18,- mcl. Versand, secolo Verlag‘, D ‘

49074 Osnabriick, ISBN 3-929979—26'
03’.BestellungenamPhilippinenbiime-v'
1m Asienhaus, Bulbnannaue 11, 45327

Essen, Tel: 0201 - 8303828, Fax: 0201
-

8303830.)
‘
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”Nae/2 Soconusco gehe ich nicht. Da

sind die Alemanes. Die haben alle

Cafetales. Und die sind grausamer als

die Bestien des Dschungels und behan—

deln einen Indianer, als wc'ire er weni—

ger als ein Hund.
”

(aus B. Traven, Die Rebellion der Ge-

henkten)

Im Herbst 95 startete die FAU eine

Boykott-Kampagne gegen den Finca-

Irlanda-Kaffee des Importeurs LE—

BENSBAUM, Rehden. Lebensbaum

vertreibt diesen hochwertigen 'mexi-
'

kanischen Hochlandkaffee in der Bun-

desrepublik unter dem Bquf-Siegel

“FAIRTRADE”,obwohldieserKaffee
weder von Kleinbauem noch von Koo—

perativen stammt. sondern von einer

normalen Bio—Privatplantage.

Seit Beginn der Kampagne ist der

Umsatz von Lebensbaum mit diesem

Kaffee Insidern zufolge um (ca. 25 %

zurfickgegangen.JetztversuchtLebens-
baum mit Polizeieinsatz, Drohungen

gegen den Arbeitgeber des presserecht-

lich Verantwortlichen der DA-Kaffee—

beilage und einem neuen Dumping-

Kaffee-Angebot, das verlorene Terrain

wiedergutzumachen.

Finca Irlondo -

heile Kaffeewelt?

Die Finca Irlanda liegt im Soconusco

Chlapas, dem mexikanischen Kaffee:
anbaugebiet an der Grenze zu Guate-

mala. Der Kaffeeanbau wurdehierEnde

letzten Jahrhunderts von Deutschen ein-

gefiihrt, noch heuteist der Kaffeeanbau

groBteils in derHand deutschstéimmiger
Familien, der sogenannten “Kaffee—

barone”. Die Lfindereien sind innerhalb

der Familien so aufgeteilt, daB sie je-
weils gerade die nach dermexikanischen

Verfassung noch zuléissige GrfiBe von

300 ha erreichen.

So auch die Finca Irlaoda, die sich in;
Besuz derFamiliePetersbefindet. 1928

fibernahm RudolfPeters aus Hamburg,
streng antroposophisch orientiert und

noch bei Rudolf Steiner personlich in -

dieLehregegangenfias Anwesen. 1964

begaon (he Finca mit der Umstellung
auf bxologisch~dynamischen Anbau.

Zu den Arbeimbedingungen aufFinea

Irlanda liegen uns versehiedenartige
Quellen vor: schriftliche Aussagen von

Lebensbaum, dem Bio-GroBh‘a‘ndler

der den Finca Irlanda-Kaffee it;
Deutschland vermarktet; Berichte aus

Mexiko, die auf den Aussagen von

Landarbeiterlnnen aus Chiapas beru—
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hen und eine Reihe wissenschaftlicher

Albeiten.

LautAussagen von Lebensbaum wer-

den auf der Finca Irlanda die staatlich

fesigesetzten mexikanischen Mindest—

lohne gezahlt, derzeit 20 mex. Pesos

(umgerechnet unter 4,— DM) - PRO

TAG! Dazu kamen Beitrage fiir die

Sozialversicherung der ArbeiterInnen,
deren Zahlung allerdings auch fiber-

wiegencl gesetzlich vorgeschrieben ist.

Von diesem Minimallohn abgezogen
wiirden dann‘noeh mindestens 3 Pesos/

proTag fiirVerpflegung: Tortillas, Reis,

Bohnen und Kaffee; einmal die Woche

Eintopf... .

Die Provinz Chiapas ist das Armen—

haus Mexikos. Nach derEinteilung von

Subcomandante Marcos lebt in Armut,
wer weniger als zwei Mindestlohne
verdient. Bei allen Landbesetzungen
erhb'hten sich die Campesinos/as ihren

Lohn drastisch aufdas bis zu Fiinffache.

Aber selbstdieZahlung des Mindest—

lohns ist mehr als zweifelhaft. Mittler-

weile liegen drei voneinander unab-

hangige Quellen vor, die alle besagen,
daB auf Finca Irlanda die Lohne der

guatemaltekischen Saisonarbeiter

erheblich unterdem Mindestlohn liegen.
1.Das Interview mitG.Cruz,ehemaliges

Mitglied der chiapanekischen Gegen-

regierung in: Rebellion] Zapapres
Hamburg 1995

2.Der Bericht von Stefan Bockemiihl
(E1 Pfiente), in CONTRASTE Januar
96, dem Arbeiterlnnen in einem guate-
maltekischen Dorf in der Nahe der
mexikanischen Grenze erzéihlten, daB
aufFinca Irlandagenausowenigbezahlt
werdewie aufden anderen Fincas auch.'

Die Bezahlung erfolge wahrend der

Emtezeit nach libras (ein Akkordlohn
oer zur Ernie im Kaffeeanbau iiblicli
1st). Der daraus resultierende Lohn sei
schlecht, konne gerade den guatemalte-
kischen Mindestlohn erreichen, der
noch beirachtlich unter dem mexika-

nischen liegt. Nur wenige Pfliicker er-
ZIelten mehr.

3 .Der Bericht von zwei mexikanischen
JoumaiistInnen, denen es gelang bis
zur Finca Irlanda

‘

vorzudringen. ’Aus
Angst vor Repressalien waren die Ar-
beiterlnnen nichtbereit,vorder Kamera'

Interviews zu geben. Zusammengefalit
lauten die Aussagen:

Der Lohn betrage zwischen 12 ~ 18
mex. Pesos, wieaufden anderen Fincas‘
der Lohn pro caja (= 66 kg) belrage z,
Zt; 28 Pesos, eine caja werde aber von
zwei Personen gemeinsam "

e flu
.

Gewerkschaftliche oder andirg
th

nisierung sei nicht gestattet.'
Als einziges Positivuin wurde her-

vorgehoben, “guardias blancas” (be-waffneteprivate Sicherheitskréifte) gabe

Orga-

es auf der Finca zwar aueh, sie seien
hier abet beseer als 2.3. auf der Nach‘
barfinca Hamburgo, die Ende 95 einen

Landarbeiter,der“organisieren”wbllic:
ennordet batten.

Auch die vorliegenden wissensohaft—
lichen Arbeiten widersprechen diesen

Aussagen nicht and belegen in keincm

Fall, daB die Arbeitsbedingungen sich
posntiv von den fibrigen Fincas ahheben.
1m Gegenteil, aus der Untersuchung

,

von ChristineJunghans,deraktueiistcn

Arbeit von'1993, gent hervor, dafl alle

quueros erheblicne Schwierigkeilcn
haben, iiberhaupt noch mexikanische
Arbeitskréifle fiir die Arbeit auf; den

Kaffeefincas zu gewinnen. Die Lbhne
seien fiir Mexikaner zu niedrig, 110d
man seiseitMitteder70erJahredeshalb
zunehmend gezwungen, auf Arbeiter-
Innen aus Guatemala auszuweichen.

Lt. Junghans arbeiteten 1993 ca. 30

Festangestellteaqurlanda; wahrend def

Kultivierungazeit (Marz bis Juli)
benotige man auf lrlanda etwa 200

Arbeitskrafte,ffirdieEmtezeitiibEISOO‘
1992, zum Zeitpunkt der letzten E1“

hebung, kamen 95 % der Emtearbeiter-
Innen aufFinca Irlanda ans Guatemala!

"In der Literatur findet man} die

Aussage, daB die Landwirischafli im

SoconuscoindenletztenzwanzigJahm“
'

'iiliilli‘

VKon‘rud Hecker

Der ,'

Faschismus
‘
und seine

3

demokratische
Bewalfiguug

'

,,Land and Freedom“. Ken Loachs Film zum Spanischen Biir—
gerkrieg.'Film, Diskussion, Geschichte, mit einemlnterview
mit Ken Loach. Beitrégen von Victor Alba, Andy Durgan, Ulrich

Gregor. Arthur Lehning, Abel Paz, Georg SeeBlen. Christian Sem-
ju ler, Reiner Toestorff. Reiner Wandler u.a. sowie zahlreichen Fotos

-ca. 180 Seiten, cat 28,— DM — erscheint im September ‘96

(bei Subskription bis zum 30.9.96: 22,— DM)

1, Norbert Rehrmann: ,,Ein sagenhafter Ort der Begegnung“.
Lion Feuchtwangers Roman ,,Die Jodin von Toledo“ im Spiegel von

Kulturgeschichte und Literaturwissenschaft — 107 8., 24,— DM

Richard Faber: Erinnern und Da'rstellen des Unausléschlichen.‘
l Uber Jorge Sémpn’ms KZ-Literatur — 135 Seiten, 28,— DM

1 Vor 60 Jahren: Beginn des Spanischen Burgerkriegs.
Themenschwerpunkt der Zeitschrifi ‘Tranvia. Revue der lberischen

, Halbinsel (u.a. Revolution und Stalinismus, republikanische Pres-
i: ~se, Fotografie, Helden, Schwindler & Spione) — 68 Seiten, 9,-— DM

3 Hanna-Erich Kaminski: Barcelona, ein Tag und seine Folgen_
Reportagen eines deutschen Emigranten aus BUrgerkrieg und
Revolution 1936. ,,Von groliem dokumentarischem Wert“ (Basler
Zeitung) — 208 Seiten, 29,80 DM

5' edition iranvia - Postfach 30 36' 26
e D-10727 Berlin

l

IMMWEJIEMME
"

GEGENSTANDPUNKT g1.
-‘

co. 350 Seiien DiN A
'

, 5 J0 -

lSBN 3929 El 1025
1 DM

G'elgensiondpunkl-Verleg
Turkenslr. 57 80799 Miincben
080-2721i604 Fox 089a272i605 '3
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allhfgrund der guatemaltekischen Ar-

beiter einen enormen Aufschwung ver-

zeichnen konnte... FENNER (1986,

3.93) stellt fest, daB ‘dieGuatemalteken,

i iiimgt dnreh die Vélkermordpolitik in

billir
Hcimat, .lel' bevorzugten, weil

geren Arbeitskraft im Soconusco...

iiyorden
waren’” (Junghans, S. 40/

“DAUCl-lldieUnterbfingungistmiserabel:
wol;StandigaufderFincaBeschfiftigten

.

F"

nen mit 1hren Familien in den zur

8:51:21
gehdrenden Ranchos. DieH'auser

ein bans Helz Oder Zement, die meist

nenals
zwel Raume mit spfirlicher In—

die I:JIIS'stnltung haben. In derRegel sind

mit Aauser
mit Eleldrizilat versorgt,

Irlandgsnahme
der Finca Irlanda... In

Stand
, wo‘meinem Emdruck nach der

War
ard.d1eser Héiuser sehr schlecht

in (iisoll
in den néichsten Jahren gerade

WObeésen Berelch tinvestiert werden,

der IFinn
die haul-iche Verbesserung

Stro
auser und die Versorgung mit

(Ju

m und Wasser (!) gedacht ist.”

nghans, S. 32)

gi:?er
das sind die Hijtten der Privile-

meme“,
der heme 50 - 60 Festange—

diesin. Jnnghans: “Anders stellt sich

kriifte uation fu-rdie saisonalen Arbeits-

soge

dar.
SIC‘Slnd untergebracht in den

SChenannlen gaieras’” — das heiBt in

unenartigen Massenunterkiinften
fij _

.

f” mchrere Hundert Personen. Auch
‘

giggiflqucmn gestanden Junghans ein,

mo

‘6 Zuslande wahrend der Emte~

finale {Henschenunwfirdig seien.

mmdngste Lehne also und Arbeits-

Sindmguflgcn,
die um kein Deut besser

alf In den umliegenden Fincas.

ichS\:\’Cahr<:nd das Geld fiir die dring-

letInn

n Verbesserungen fijr die Arbei-

Familicen;mht verhanden ist, leistet sich

Occah
.. rfters

em bescheidenes Hobby:

Vom All
ner, lruthahnahnliche Tiere,

umndflslsterben
bedroht. Ein halbes

Liebhab ebt hunter dem Wohnhaus;

25 000
01' In den USA zahlen bis zu

'

rDOllar,pI‘oS[fick(ND18.2.96).

.

Lebensbaum -

I

die groBe Fairfiihrung

gfiggfgcm Irlanda-Kaffee begann der

einigen gdler LEBENSBAUM vor

fingu
ahren emen gezielten Ver—

ngswcnbcwcrb im Altemativ-
at”f00~Marki der BRD. Als “fair

Fot ‘

0. Herby Sachs/Version

gehandelter” Bio-Kaffee wurde der Ir-

landa—Kaffee mit grofiem Werbeauf—

wand in den Biolfiden plaziert. Da man

das offizielle Siegel “TransFair” ffirein

solches Produkt nicht bekommen

konnte, der Einfachheit halber mitdem

selbstgebastelten Label “FairTrade”.

Kaum ein/e KauferIn im Bioladen wird

auf den Unterschied zwischen diesem
'

Bluff-Siege! und dem offiziellen

“TransFair”-Siegei
'

geachtet haben.

Der Gedanke des fairen Handeis is:

unmittelbar daran gekniipft, mit Klein- .

bauern und Genossenschaften in der

“Dn'ttenWelt”zu kooperieren , um ihnen

einen Marktzugang zu wenigstens eini-

germa‘Ben akzeptablen Bedingungen zu

ermdglichen. Wahrend Konkunenten

von Lebensbaum, wie zum Beispiel EI

Puente, Hildesheim, den Finca Itlanda-

Kaffee vor einigen Jahren aus dem-

Programm nahmen, als klar wurde, daB

es sich um ein reinesPrivatuntemehmen

handelte, startete Lebensb'aum eine

groBangelegte Werbekampagne. Mit

aufwendigen Vierfarb»Prospekten 'und

dem selbstgebastelten Label wurde -

zunachst erfoigreich
— das Image vom

guten biologisch angebauten and “fair

gehandelten” Kaffee aufgebauL

Im neuen Prospekt, mitdem im Marz

zur Biofach 96 der SOOg—Biilig-Pack 211

Niedrigstpreisen aufden Mark: gewor-

fen wurde, setzt sich Lebensbaum wahr—

haft hehre Ziele. Natfirlich geht es nicht

damm, den fibrigen tatsachlich fair ge-
handelten Kaffee vom Markt zu fegen

1feud] w:erden wir ausdn‘jcklich daraué
mgewwsen, daB der BiiIi r

'

DM 11,90/Pfund nicht bedifitgfs“;:g
zum Beispiel der Plantagen-Kaffee aus

dem mexikanischen Hochland bisher
zu teuer verkauft wurde." Es geht um

andere Dimensionen; der Konsum von

Lebensbaum-Produkten soll uns unge—
ahnte Gliickgefiihle vermitteln: “Es
entsteht ein Erlebnis, in dem auch

Sehnsucht mitschwingt. Nach Glfick
nach Zukunft." Iebensbaum-Produkte
sullen uns bei der Bewaltigung des A11-

Lags helfen: “Der Mensch mufi sich in

Reservate zurfickziehen, urn seine

Aggressivitéit, seine Inmleranz undseine
.

Riicksichtslosigkeit
-

gegenijber den

Minnenschen und gegeniiber der Natur

immdestens soweit zu erkennen, daB
sxe nicht unkontrolliert entgleisen. Der

Mensch brancht Reservate... Ist die
Bio-Branche ein solches Reservat?”

.Auch zur Frage des fairen Handels
tellt uns U. Walter, der Inhaber von

Lebensbaum, geme seine Ein— und

Angichten mit. So fing die Gesehiclite
an: “Angela und Ulrich Walter iegten
schon immer Wert auf gesundes, fri-

sches Essen. Sie buken ihreigenes Bret
mit selbst gemahlenem Mehl aus De—

meter-Getteide....
“

S? 2/96 [21]
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Und soweit istUli Walter heute: “Not

lindem auf der Welt ist dringend not-

wendig. ‘Spenden fiir die dritte Welt

Oder ffir Kriegsregionen kennel] zwar

Hilfe zum Leben leisten, sie 'a'mdern

aber selten die Ursache der Not. Als

Unternehmer habe ich die Chance,

wirtschaftlicheGrundlagen aufzubauen,

die stabilere Lebensgrundlagen schaf—

fen. Sichtbare Resultate wirken zudem

weiter: Auch Menschen, dienichtdirekt

von einem Projekt profitieren, werden

aus ihrer Verdrossenheit aufgerfittelt,
fassen Mut zum Leben...”

Die Arbeite'r und ArbeiterInnen auf

den Plantagen, von denen Lebensbaum

seine Produkte bezieht, kommen in der

ganzen schonen Lebensbaum-Werbe—

welt kaum vor. Welchen Anteil, ganz
'

konkret, sie von dem von den Kaufer-

Innen gezahlten Aufpreis fiir den “fair

gehandelten” Irlanda-Kaffee erhalten,

Umguayt
kmitermnwr

Gematitmhaften

5mm Bewegungen -

In dem kleinen Léindchen im Sijden Lateiname-

rikas entstehen heute noch Bewegungen, die

eigentlich léngst 'aus der Mode' sind, wie 2.8.

1994 ein Generalstreik fiir das Asylrecht.
Die Broschfire enthéilt Artikel und Interviews

* zur Geschichte der Klassenkéimpfe in Uru-

guay * zur Vorgeschichte der Tupamaros: ge-
werkschaftliche und bewaffnete Kémpfe der

Zuckerrohrarbeiterlnnen ‘k zum Bauarbeiter-

streik 1993 * zu Arbeitsbedingungen, Streiks

und Fabrikbesetzungen * zu Kampfen im Ge-

sundheitswesen 1k zur allgemeinen Lage und

Perspektive der Linken 1k zur Freihandelszone

MERCOSUR und *zur Erinnerung an denTupa-
maro und Arbeiter Rony Scarzella, der1993 von

Todesschwad ronen ermordet wurde.

64 Seiten, 6 Mark plus 1,50 fiir Porto.

als Scheck oder in Briefmarken. Bestellungen an:

Projektgruppe lnternationalismus,

c/o Jugendclub Courage. Bismarckstr. 40. 50672 Koln

[22] SF 2/96

erfahren wir nirgends. - Aber immerhin
Menschen aus der Verdrossenheit auf:
zuriitteln ist ja auch ein lobliches Vor-
haben, das einen Mehrpreis gegeniiber
dem Konzemkaffee sicher durchaus
rechtfertigt.

Aufgeriittelt wurden in jedem Fall
Telle des “Bio-Reservats”: Nachdem
Herr Walter enttauscht feststellen muB-
te, daB der “mijndige Bio-Konsument”
béi korrekter Information durchaus

ungeplanteeigeneKaufentscheidungen '

trifft und der Umsatz von Lebensbaum-
Kaffee kritisch absackte,entschiedman
sreh, zu Mitteln zu greifen, die zu den
friedlichen

Lebensbaum-Werbesprii-chen seltsam k‘ontrastieren:
- Aufder Biofach in Frankfurt (Mfirz

96) def Herr Walter fiber die Messelei-

twig die Polizei zu Hilfe‘, um diePerso-
nallen von Personen feststellen zu las-
sen, die der Presse Fragen zu seinem
Kaffee beantworten wollten.

- Durch Anrufe bei interessierten
Joumalisten soll die FAU in eine extre-

mistische Ecke gedrangt werden So
meldete sich eine angebliche ‘zEx-
Kollegin” aus der Biobranche und lieB
verlauten, Herr Walter bekomme am
n'achsten Tag die kompletten Verfas-

sungsschutzakten zur FAU fiberreicht

£111:1:1 ;;Kollegir(ii” entpuppte sich spater
emem er

"

Bio-Laden liiert.
gYOBte“ Hamburger

- Der Arbeitgeber des presserechtlich
Verantwortlichen der DA-Kaffeebei-
lage vom Herbst wurde wiederholt
aufgefordert, diesen “untragbaren”
Mitarbeiter zu entlassen.

Gespannt warten wir noch
'

Derichte der “unabhangigen” 13:12::tron, die die Lage aufFinca Irlanda vorOrtpriifen sollte, bestehend aus Leben s~

baum-Geschéiftsfflhrer Uli Walter
seinem Roster und einer “Joumalistin’:
des Bio-Fachblatts “Mahlzeit! ”. Die ffir
Februar geplante Reise war aus drin -

lichenGriinden plotzlich aufDezembir
vorverlegt worden. Wahrend die Con-
traste-Redaktion wieder ausgeladen
wurde (man wollejanichtden Eindruck
von Bestechung erwecken), durfte die
Anzeigen-Verantwortliche von “Mahl
zeltl”, ausgestattet mi

-

1.000,- DM Honorar,
begleiten -”Mahlzeit!”

“Schrot+Kom”fibrigens,ein anderes
Faehblatt, hatte seine Unabhangigkeit
gleich dadurch bewiesen, daB selbst
eine bezahlte Anzeige der FAU (Ana

t ‘Freiflug und
(he Delegation

und Maria) nicht angenommen wurde.

Apropos Ana-Maria: Die Kaffee-
plantagen liegen zwar etwas territfernt
vom lakandonischen Urwald, und die

Lebensbaum-Bfiros erst recht. Aber

trotzdem sollte es sich auch bis zu den

Untemehmem des pseudo-fairen Han-

dels herumgespmchen habenl, daB

niemand von “sogenannten Zapatisten”
spricht, auBer U. Walter. Die “5086‘

nannten Anarcho—Syndikalisten” w01‘

len wir ihm — als ex-ML-er — ja r10Ch

durehgehen lassen. T
i

VIVA MARIA!
‘

LAND UND FREIHEIT!

Infos/Material:

Deutsche Kaffeebarone und Landbesctlun'

gen in Chiapas, Reader, Mai 1995, 91"

schienen bei: ZapaPress, Grofle Br“’1'

nenstr. 74, 22765 Hamburg
.

Infol’aket zur Kaffee-Kampagne (allc Zeit—

schriftenartikel, Dokumente, inkl. Zapa’
Press-Reader u.a.): DM 20,- bei: Dire/63

~Aktion, Bimrckstrfll a,47441 M03”

CONTRASTE — Monatszeitung fiir Sclbst'

verwaltung; siehe die letzten 5 AUS’

gaben: CONTRASTE—Vertrieb, PbszfaCh
10 45 20, 69035 Heidelberg

Umbrfiche. SchwerpunktheftChiapas, Del-

95; bei: BAOBAB-Iry'oladen Eine W2”!

Winsstr. 53, 10405 Berlin
‘

Land und Freiheit, Sonderblatter der Zeit’
schrift DIE AKTION zur Solidarilfit
mit den Aufsttindischen in Chiapais; Ab"

10 Ausg. (6 Mon.) DM 20,-lbei: edition

nautilus, Am Brink 10, 21029 Hamburg

Justus Fenner Lebens— und Arbeitssitilation
der indianisehen Kaffeeplantagéfl'ar’
beiterinSomnuseo,Chiapasi,Magi5tcr’
arbeit Universitfit Hamburg. 1986 (“n’

veroffentlicht)

Christiane Junghans: Die Beziehungcn
zwischen den Indianern der Kamm’

region der Sierra Madre de SOCOUUSCO
unddenFincasderKaffeezoneimsow’
nusco, Siidmexiko, Magister‘mbCit
Friedr.-Alexander-Universitiit Erlan‘

gen-Niimberg,1993 (1mm)
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,"Es ist nicht notwen‘dig,’

die-Welt zu erobern.Es

'reicht, sie neu zu’

‘schaffen. Durch uns. ‘
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Im Januar. die-ses Jahres wartete die

Zapatr'stische Nation'ale Befreiungs-
armee (EZLN) aus Chiapas mil einer

Uberraschung auf. In Ihrer Neujahrs-

erklr'irung zum zweiten Jahrestag des

indianz'schen Aufstandes im Siiden Me-

xikos rufen dieZapatislasfi'irden 2 7.Juli

bis zum 3.August zu einer Woche der

in ternationalenBegegn1mg undDiskus—

sion in La Realidad, einem Dorfmitten

in den Aufstandsgebieten in Chiapas

auf.
Der Titel des Treffens. zu dem Ver-

treterInnen sozialer, kultureller und

politischer Widerstandsbewegungen
weltweit eingeladen sind, lautet "Inter~

kontinentales Treffen fiir-eine mensch-

liche Gesellschaft und gegen den Neo—

liberalismus". ES 8011 fiber die poli-
tischen, wirtschaftlichen, sozialen und

kulturellen Folgen des "Neoliberalis-
.

mus" und unsere Widerstandsperspek-
tiven diskutiert werden.

Gegen die Internationale

des Terrors

"Uber die Grenzen hinweg emiedrigt
die Macht des Geldes die Wtirde, belei-

digt die Ehrlichkeit und tbtet die Hoff—

nungen. Statt Menschlichkeit bietet

sie uns Bdrsennachrichten, statt Wfirde

Globalisierung des Blends, statt Hoff—

nung Leere, statt Leben die Internatio—

nale des Terors. Gegen die Internatio—

nale derUnmenschlichkeit,diederNeo-

liberalismus darstellt, miissen wir die

internationals der Hoffnung errichten,

die Einheit und Zusammenarbeit all

derer,die das Leben vorziehen - fiber

Grenzen, Sprachbarrieren, Hautfarben,

Kulturen, Geschlechter, Strategien und
‘

, Auikleber.,.gegen den Strom“.

van ,,Anarphie“ bis ,,Zukunft“.

115 verSch. Motive. Prqspekt bei

P.R.O. Pieter Rose,

Herzogstr. 73/!V, 80796 Manchen.

Wir drucken und entwerfen auch

nach Euren Vorlagen +' ldeen. v

T.089/3081235.Faxr089/30811 854
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Denkrichtungen hinweg", schreiben die

Zapatistas in ihrem Aufruf. Zur Vorbe—

reltung des Interkontinentalen Treffens
in Chiapas sollen auf Initiative des
EZLN Kontinentale Vorbereitungstref-
fen stattfinden, das eur'opiiische vom
30.Mai bis 2.1mi in Berlin.

Wie soll der DiskussionsprozeB or-

gammert werden? In Berlin wird es zu

verschredensten Themen Arbeitsgrup—
pen geben. Bisher haben wir Angebote
fiir Diskussionskreise fiber "Autono-
mie und Demokratie", "Politische Ge-

fangne weltweit, Kampagne fiir ihre

Frerhelt", "Neues Verstandnis der Soli—

darltéitsarbeit", "Frauenmigration"
Klassenkampf in Europa am Beispieldes Massenstreiks in Frankreich"

"Menschenbild in der Gentechnik"’
"Kaffeekampagne.- Welthandel", "Po-

'

litisiemng _der Subsistenz", "Was ist
NeohberalismusTl', "Bruchsteine fii
Perspektiven".

' r

Eine_gleichberechiigle
Drskussion ffihren

Der mexikanische Hi
'

Mitglied der Zapatistischesntfiafiinaulnd
Befremngsfront (EZLN) Antongn
Garcra de Leén wird das "Politkve10
standms der Zapatistas" zur Diskuss'

T-

stellen. Maria Rojas aus Cuba Wird fibon
die "Koordinierung der Volksbewer
gungen Lateinamerikas" reden Z

6.

Konflrlrt im zerfallenen ehemaliéen 31m
goslawren und zu den "Perspektivu-
sozralen Widerstands in Berlin" werden
ArbeItsguppen vorbereitet.

en

In den Arbeitsguppen sollen die ve
schiedenen Themen unter den gem

'r—

samen Gesichtspunkten, der Analem-
deg Widerstands, der Perspektiven ysed,
miner Iauch unter dem Blickwin‘lfl
feministlscher. Fragestellungen di ke
tiert

rverden. Die Frage, ob wirsdz-
zanansusche Politikverstandnis dasdiSWurde des Menschens und den R

e

pel<t vor der Unterschiedlichkeit in des.
Mittelpunkt stellt, fiir uns umsetzben
inachen kfinnen, soll ebenfalls in dfir
ernzelnen AGs einflieBen. So hoff

le

wrr, eme Vernetzung der Diskussio
6"

zu_ schaffen. Dabei diirfte allen 1:116“
sem, daB wir auf dem Treffen in Berlfir
und auch in Chiapas lediglich Disk

m

sronsprozeBe anschi
us-

.

eben kénnen
'

dann weIterentwick
’ (he

elt werden mfissen

Diskufieren und Handeln
verbinden

‘

l

Im Titel desTreffens tauchtdaswor‘
"Neoliberalismus" auf. Was ist damit

gemeint? Das YA BASTA denZapa‘

ttstas ist eine Kriegserkliirung lgegefl
eme sich weltweit verschéirfende Ten-

denz, deren Auswirkungen nicht libcrall
emheitlich sind, abet: einer Grundid66
folgen: Menschen dienen ausschIiCBliCh
Verwertungsinteressen - war 2115 Ar'

bertslqaft oder Verbraucherin nicht in

den Vermarktungsprozefi einbezogefl
werden kann Oder sich nicht einbinde”
lassen will, wind auegeschlossen. abgc’

V
schoben, dem wird das Lebensreéht 11nd
das Recht auf eine eigene Identitiit
abgesprochen. Durch Privatisierungr

Rationalisierung, Abbau des Gesufld‘
helts- und Bildungsbereiches, WaCh'
sende Diskriminierung Menschen
.dunkler Hautfarbe werden imrrler
mehr Menschen - dutch patriaichiil‘3
Herrschaft insbesondere Frauen - V0"

der Gesellschaft ausgeschlossefl “mi
2113 "iiberfliissig" in Armut undi Off‘

“ungSleigkeitabgeschoben. Wer niCht

£31120bensteht,spfirtdieschmerzhafl6“
Eplgen dieeer weltweiten Politik. Wcnn

die Auswirkungen auch in den ver-

schiedenen Lint-dem und Konfincnw“
unterschiedlich brutal sind. i

Den indianisclren Vfilkem in Mexiko

'

Wird ihrReehtaufeirteeigenelcultilrel16
Identitat, eine eigene Wirtschaftsweise
und kollektive Eigemumsformen des

Bedens abgesprochen. Sie stellen fl”

dle Yuppies undgeschniegelten Mobil’

funlrtelefontrager an den Bfirsen, in den

Regiemngspalasten andChefetagén der

verspiegelten GIas-Beton-Machlzcn’
tralen ein "Modernisierungshifldfimisfl
dar. Deshalb sullen sic verschwinden'

Dech die Zapatisras haben mit ihrem
sent zwei Jahren wahrenden Aflfsmnd
das \fvacklige‘Kartenhaus einer Politik’
die sxch gegen die Mehrheit der Bbvél‘

kerung richtet, ins Wanken gablacht'
P18 Zapatistas nennen ihren Feind
Neoliberalismus". Ob wir mit diesem

Wort auch unsere Wirltzlcflikeit be-

schreiben kfinnen, wollen wir aflf dem

Treffen diskutieren.

Ear/3 Kanz/ell‘ef

F010: Kenneth Jali‘ick6
4

.



or zwez a ren ie m deutscrzen Pro—

grammkinos ein Film der Kanadier

Peter Wintonick andMarkAchbar iibe

den amerikanischen Gesellschaftskri

tiker,Linguisten undAnarchistenNoam

Chomsky an. DerFilm ”Manufacturin

Consent" vermittelte fiber Ton- um

Bildcollagen das lebendige Bild eine

Intellekmellen, der es gelernt hat, sic

einzumischen, mit klaren Analysen da

Establishment zu drgern andvar allem

sich Gehb'r zu verschaflen. Choms

gehb‘rt zu den zehn welzweit am hiiufig

sten zitierten Autoren. Kurze Zeit naci

em Film

"Manufacturing Consent”, dessen erst

Auflage mi! 1 0.000 Exemplaren nach

kurzer Zeit vergrifi’en war. 1m Septem

ber 1996 wird nun endlich die van He!

mut Richter fibersetzze deutsche'Fas—

sung lieferbar: Das Buch Wege znr

intellektuellen Selbstverteidigun

wurde in Kooproduktion vom Murina-

Verlag. Miinchen und vom Trotzdem

Verlag,
‘ Grafenau

Verlage werden auc

deutschen Untertiteln anbieten. In-

ter‘essant is: nicht nur der Inhalt, son-

dern auc/i der Auflmu des Bitches: ein

inhaltlicherPunktwirdnichzdurch (sine

Interviewantwortabgehakt,stattdessen
werden verschiedene sich ergc'inzende

A'uflerungen Chomskys zusammen—

montiert, so dafl der Szenencharakter

des Films durchscheim und sick eine

Antwort langsam wie ein Mosaik zu—

sammEnsetzt

lnterviewausschnifle mit Noam Chomsky

zusammengeslellr van MarkAchbar
'

Peter Wintom'ck

Ich mfichte Sie vor allem nach der

Untersuchungsmethode zum Propa-

ganélamodell fragen. Wie geht man da

vor.

Chomsky
Nun, das kann aufverschiedeneWeise

gescheheh.Besonders naheliegend war-

es, ungefaihr passende Vergleichsbei-

spiele zu finden. EsgibtinderGeschich-

te keine kontrollierten Experimente
aber manchmal fehlt nicht viel daran.

SD lassen sich Falle finden', in dene'n

Grausamkeiten Oderandere Exzesse a

beiden Seitenbegangen werden-sowohl

vom amtlichen Feind als auch von

Verbiindeten Oder Freunden Oder von

dem von uns bevorzugten Staat selbst

hier also von den USA. Die Frage is,
damn: Schlucken die Median die Kon—

struktion der Regierung, Oder gehen sie

in derselben Weise, mit denselben Fra-

gen uncl Kriterien an dieFfille aufbeiden

Seiten heran, wie es jeder ehrliche un—

beteiiigte Beobachter tun wiirde.

FkRkSl-iWEBGEIRUB.

Aufgenommen aufeinem Femseheri

Schaufenster

Ansager

.

Wenn Sie denken, Amerikas militéi

nsches Engagement in Siidostasien sei

zu Bride, damn tfiuschen Sie sich.

Anonyme Stimme

Die Roten Khmer sind die schlimm

stem Massenmfirder der Wen.

Ansager
Peter Iennings berichtet von den Fel

dem des Todes - am kommenden Don

nersta‘g.

I
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Chomsky
Nehmen wirden Genozidderjiingsten

Vergangenheit - Pol Pot 1975 his 1978

und seine Brutalitaten; ich glaube, es

laBt sich kein vergleichbarentsetzliches

Beispiel finden, we die Entrfistung so

getobt hat usw. usw. Hier haben wir

also ein solches Verbrechen. Und in

diesem Fallhatdergeschichtliche Zufall

tatséichlich ein komrolliertes Experi-
ment durchgefiihrt.

“OPERATION WELCOME

HOME”. KONFElTlPARADE

NACH DEM GOLFKRIEG,
NEW YORK

Katherine Asals

Haben Sie schonmal von einer Ge-

gend namens Osttimor gehort?
Mann rechts

Konnt’ ich nicht sagen.

Mann links

W0?

Kazherine Asals

Osttimor.

Mann links

Nee.

IM MIT, CAMBRIDGEUSA

Chomsky
Wie némlich derZufall so spielt, (rug

sich genau zur gleichen Zeitein anderes

Verbrechen zu -

ganz ahnlich, miteinem

einzigen Unterschied: Wir waren dafiir

verantwortlich — nicht Pol Pot.

CBC RADIO, MONTREAL,
KANADA

Louise Penney
Hallo, hier ist das “Mittagsradio” mit

Louise Penney. Wenn Sie uns in den

lethen Monaten regelméiBiger zugehort

haben, dann wissen Sieja, (136 die Spra-
che mehrfach auf Osttimor gekommen

ist, vor allem wenn es um Auslandshilfe

und um Krieg ging und um'eine neue

Weltordnung. DieMenschen haben sich

gefragt, warum die UNO ~ wenn sie es

denn mit der neuen Weltordnung emst

meint- nichts tut,um Osttimor zu helfen.

1975 sind die Indonesier in dieses Land

eingefallen; es gab Berichte fiber Ver-

brechen gegen das Volk von Timor.

[26] SF 2/96

Und dennoch hat Kanada, zusammen
*

mit anderen Landern, immer wieder
,

gegen UNO-Resolutionen zur Beendi-

gung der Besetzung gestimmt. Heute

wollen wir uns Osttimor mal etwas ge-

nauer ansehen. Wollen sehen, was dort

passien ist und warum die in ternationale

Gemeinschaft die Hilfe verweigert.
Eine der eifrigsten Aktivistinnen ist

Elaine Briare, Bildjournalistin aus Bri-

tisch Columbia. Sie hat die Osttimor—
Alarmkette gegrfindet, und ich begriiBe
sie jetzt bei mir im Studio.

Was die Tragodie noch tragischer »

macht, ist, daB die meisten Leute nichts
fiber Osttimorwissen. W0 liegt es fiber-

haupt?

Elaine Briére

Osttimor liegt hartnordlich v‘on Aus-

tmlien, etwa420 km emfernt, zwischen
dem Indischen Ozean und clem Pazifik.
Direkt sfidlich von Osttimor verlfiuft
eine Tiefseerinne und bildeteinen idea-
len D'urchschlupf ffir amerikanische U-
Boote. Und dann gibt es da noch riesige
Erdollagerst‘atten.

Was das Besondere an Osttimor ist:
Dori hat eine der letzten urzeitlich‘en
Kulturen dieser Region fiberlebt.

Es waren 700 000 Menschen, und sie

sprachen 30 verschiedene Sprachen und
Dialekte.

Heme lebt nicht einmal mehr fiinf
Prozent der Weltbevolkerung so wie
die Leute von Osttimor, praktisch als

Selbstversorger. Sie existieren auBer-
halb des Weltwirtschaftssyslems.

Solche kleinen Gesellschaften wie
die auf Osttimor sind viel demokrati-
scher, viel egalitarer, viel mehr auf die
Aufteilung von Macht und Wohlstand
bedacht. Vor der indonesischen Inva-
sion lebten die meisten Menschen dort
in kleinen Dorfern.

Die allenLeute spielten die Rolle der
Universitat. Sie gaben das Stammes-
wissen von einer Generation zuranderen
weiter. Die Kinder wuchsen in einer
gesunden, anregenden und n'ahrenden
Umgebung auf.

Ich war entsetzt, als ich - ein Jahr
nachdem ich die Insel verlassen hatte—
erfuhr, claB die Indonesier dort einge-
fallen waren. Sie waren dagegen, daB
ein kleines unabhangiges Land der
Region zum Vorbild dienen konnte.

Foto: large?
Lip?

'

I



IM MIT, CAMBRIDGE, USA

Chomsky
'Osttimor war eine portugiesisehe

Kolonie. Indoneaien konnte keine An-
‘

spriiche daraufgeltend machen and hat

das auch offen zugegeben. Wfihrend

der Kolonialzeit wurden die Menschen

dort ziemlich politisiert, und es entstan-

den verschiedene Gruppierungen. 1975

brach ein Bfirgerkrieg aus, der mit dem

Sieg der FRETILIN endete. Das war

eine dieser Gruppen, sie gal: als popu-

listisch und katholisch und fiihrte eine

ziemlich linke Propaganda im Munde.

Sofort griff Indonesien ein.

AUF OS'ITIMOR

(OKTOBER 1975)

‘ Interviewer

Wie ist die Lage? Wann sind diese

Schiffe gekommen?

José Ramos-Hora:

Diekommen seitMontag. Sechs, sie-

ben Schiffegleichzeitig, dichtan unserer

Grenze. Wissen Sie, die sind nicht zum

SpaB da. Die bereiten eine groBe Aktion

VOI’.

UNBE‘KANNTES 9an AUF

flMOR

Filmdokument von Greg Shackleton

des Senders Channel 7, Melbourne,

Australien, vom 15. Oktober 1975

Greg Shackleton

Hier ist etwas passiert, das uns tief

aufgewiihlt hat. Das war so fremd, so

absolut neuanig fiir uns Australier, daB

wir es Ihnen kaum vermittein konnen.

Wir wollen es aber versuchen.

Wir saBen also auf Bastmatten unter

einem Blatterdach in einer Hiitte ohne

Wande, und auf uns prasselten die Fra-

gen herab — Fragen von Menschen, die

wissen; daB sie vielleicht schOn morgen

sterben mfissen, und die nicht begreifen

kennen, warum die fibrige Welt sich

nicht um sie kfimmert. Denn mehr wol—

len sie gar nieht: Die UNO soll Notiz

von dem nehmen, was hier vorgeht. Die

Geffihle hier waren so intensiv gestern

abend, daB wir drei geradezu meinten,

sic in der warmen Nacht mit Handen

greifen zu kdnnen.

IM MIT. CAMBRIDGE, USA

Chomsky
Ford und Kissinger besuchten Dja-

karta - ich glaube, am 5. Dezember;

Wie wir wissen, hatten sie die Indo-

nesier ersucht, die Invasion so lange
aufzuschieben, bis sic das Land wieder

verlassen batten, weil es ihnen sonst zu

peinlich gewesen ware. Wenige Stun-

den, nachdem sie wieder weg waren,

erfolgte dann am 7.Dezember die Inva‘

axon.
v

DUNKELKAMMER

Elaine Briére

Was sich am 7.Dezember abspielte,
ist einfach eine der grr‘jBten Untaten in

der Geschichte.
‘

Seit dem frfihen Morgen fielen Bom—

ben auf Dili [die Hauptstadt von Ost-

timor]. Dann marschierten mehr Solda—

ten ein, als die Stadt Einwohner hat.

Und dann gab es zwei, drei Wochen

lang nichts als sie brachten die Leute

einfach um.

AUS “BURIED ALIVE" (1989)

Carlos Alfonso (Fliichtling aus 0st-

tzmor)
Als ich den Befehl “Feuer!” hone

ivarfich mich zu Baden, unddann spline
1ch,.wie dieKorperaufmich niederfielen
- w1e Blatter. Die Menschen schrieen
man rief nach der Frau, der Mutter - es

_

war entsetzlich

IN DER UNO, NEW YORK

José Ramos-Harm (Vertreter von

Ostrimor bei der UNO)

Der Rat muB die indonesische Agg-
ression gegen Osttimor als Haupldis -

kussionspunkt betrachten.

(DieVollversammlung (mit Ent-

schlieBung Nr.3845) und der Sicher—

heitsrat haben Indonesien aufgefordert,
unverziiglich samtliche Truppen aus

dem Gebiet zuriickzuziehen. Die indo-

nesische Invasion in Osttimorstellt eine

Verletzung des Volkerrechts und der

UNO-Charta dar).

Chomsky
Nash dem indonesischen Einfall rea—

gierten die Vereinten Nationen in der

fiblichen Weise, also mit einer Verur—

SF 2/96 [27]



'iLWi

"5i

'

i

IIMLIJLHE’AEHLIJJWMMM
‘”

1 leilung,derForderung nach Sanktionen

sw. Einige verwasserte Entschliefiun-

en wurden verabschiedet, aberdieUSA
“

waren offensichtlich entschlossen,jede
raktische AusWirkung zu verhindern.

1 Elame Brtére

Danach flfichteten die Timoresen zu

‘
Tausenden in den Dschungel. Um die

Jahreswende 1977—78 richteten die

ndonesier “Empfangszemren” ffirdie-

enigen Timoresen ein, die mit einer

weiBen Flagge auS‘dem Dschungel
v auftauchten. Jeder, den die Indonesier

‘

‘ fiiriiberdurchschnittlich gebildethielten

‘

oderim Verdachthatten,derFRETILIN
,‘

Oder anderen Oppositionsparteien an-

' "

zugehfiren, wurde sofort umgebracht.
Die Frauen schaffte man beiseite und

flog sic in Hubschraubern nach Dili, wo

sich die indonesischen Soldaten ihrer

‘1‘ bedienen durften. Auch Kinder wurden
‘

umgebracht, sogar Babies. Aber die

{ eigentliche strategische Waffe damais

‘

war der Hunger.

; nie jemand von Osttim
» Man muB wissen, dafi

dariiber gebracht batten. '

‘

Dahinter stand damals die S
1

‘

or eiibe :
1 den Zusammenbruch des portéflgiesif ‘

, schen Koloniaireichs und was das fiir
, Felgen haben kenme. Man befiirchtete

‘

IM MIT, CAMBRIDGE, USA

'

Chomsky
Im Jahre 1978 hatte es die AusmaBe .

eines Vfilkermords angenommen. Nach
‘

Schatzungen der Kirche und anderer
; Quellen waren etwa200 000 Menschen 3

‘ z‘ngehenIbegannenkam die CaIter-Re-
7,1; gierung ihnen zu Hilfe und erhfihte den

Umfang der Waffenverkaufe. Das glei-

Im Westen regt sich niemand fiber

‘

Aggressxon, Grausamkeiten, Ver-
1 letzungen derMenschenrechteusw.auf

‘

wenn nur ein Profit in Sicht ist. Das:
wxrd nirgends so deutlich wie in diesem
Fall

Es war auch nicht so, dais etwa noch
or gehfirt bane.

die New‘ York Times und andere viel

marschiert herten die Berich '

“:9

.

,

te auf. E -
1

mge gab es noch, aber nu: aus Sicht dels 1

und der indo—

Fliichtling aus
"

US-AuBenministeriums
nesischen Militars. Ein
Timer war nie zu vernehmen.

1978, auf dem thepunkt der Ge
waluaten, ais diese geradezu den Cha-
rakter eines Vfilkermords annahme

-

setzte die Berichterstattung vellig an?
wemgstens in den USA und in Kanada,
wo ich es genauer nach e

"

buchstfiblich auf Null.
g pm“ habe ~

All dies spieite sich nu

selben Zeit ab, als die gewaltige, Pro-)3}?

vor der Invasion

n exakt zur

testwelle in Sachem Kambodscha rollic-

Das Ausmafi der Untaten war hngeffihr a

gleich ~ ich meine sugar, auf die GC'

samtbevfilkerung bezogen War 63 i"

Timer nach erheblich schlimmer.
. H,

Genau gennmmen hatte sieh auch 1“

Kambodscha schnn vorher - 1973/75
‘

ein vergleichbares Verbrechen ereignet’
a

fiirdas aherwirverantwortiich gcwese”
waren.

STUDIO IM Mlm

H

CMBRIDGE. USA

Chomsky
‘ H

‘

A

} ,:‘

Der Hauptangriffder USA zjmf Kam' ‘

“

‘

bodscha begann mit den Bombard?‘
ments Anfang der siebziger I 211113;

5'6

erreichten ihren Héhepunkt 1973 9"
girlan nach bis 1975 weiteqSie “Ch'

teien sich gegen das Landesinner6~
weiB sehr wenig darfiber, denn die Me“

dien woliten sic geheimhalten.‘Si6 W“ .'
ten zwar, daB sic stattfanden, fiber 5‘6

wnllten gar nicht sci genau wissena Was

d3 VGTging. Nach Schatzungen des CI_
‘

kamen in diesen fiinf Jahren an (1‘6

600.000 Menschen ums Leben, CMWG‘ ,‘1

der direkt dutch die amerikanischen
Bomben Oder dutch den von tins untef‘

‘

‘

,stiitzten Krieg. Das ist schon ein ziem‘ ‘

liches Blutopfer.UndKambodscha W”?

de in einem solchen Zustand hinterlfls'

sen, daB hone US—Beamte 36170”
1‘0”?

. men sahen, daB anschlieflend Hunger
und Krankheit vieileieht ems Milli". ‘

Tote fordem warden, weil das Land ‘

Triimmem lag. ‘

Nach amerikanischen Regicmng. v

quellen sowie nach Meinungl V0“ W1?
senschaftlem aprichtfibrigensviel
daB die intensiven Bombardemems
wesentlieher Grund -vielleichl ‘

Hauptgmnd-dafiirwaren, dafi diCLan
'

i

bevfilkerung sich aufdie Seite derRown
‘

Khmerschlug,dievorhernm’éinemd‘
erscheinung gewesen waren. $eh6"

l

und das ist eben die falschc Swry'

eifl
1

IM MIT CAMBRIDGE, U5

Nach 1975 gingen die Stead Waite
und plfitziieh war es die richnge 5‘?
denn nun waren ja die Bfisen 1die Tot

-

Es war schlim
,

iSChW



5531;;
das sc-hwankt. Der CIA gibt an,

gebr

.000 bis 100.000 Menschen um-

Minacht
wurden und daB vielleichteine

ion aus anderen Grfinden starben.

Elmer, der die Sache besonders genau

Ezfrsucht hat: ist Michael Vickery,

750 63608-th
dle Zahl der Toten auf

an. And
uberder normalen Sterbeziffer

noch 116ire,
z.B. Ben Kieman, vermuten

Ohne D
ere Werte,‘allerdjngs bislang

war 6

etailuntersuchungen. Jedenfalls

s furchtbar.

831:3: l:varenfldie
Verbrechen -die tat-

SChlim verubten Verbrechen- zwar

ZweCkm, abenfu'r den gewiinschten

Sch
noch nicht schlimm genug.

Machffinb
wenige Wochen nach der

Khmer bernahme
durch die Roten

im
_

eschuldigte die New York

_

as me des Volkermords — zu einem

Mgrplgkt,
als vielleicht einige hundert

wordenusend
Menschen umgebracht

an wurgzareéiéUnd
von dem Moment

Vfilkermordg!
ommelt und gebrullt:

Po?:oliestseller fiber das Kambodscha

Gentle 18,
tragt den Titel Murder in a

War di
and. 1313 zum 17. April 1975

lashelfifj
em Land voll friedlicher und

dann sever Menschen gewesen, und

ein,
ate em furchtbarer Holocaust

egnififiiiend stand die Zahl der Toten

hmer hionen. Es hieB sogar, dieRoten

illion
Men 8101'] selbst geriihmt, 2

as weir} Menschen ermordetzu haben.

eging don draniatische Fakten. Hier

ten h'

er amtl1che Feind die Greuel-

0mm;teler
konnte man sich ungeheuer

Cincr Bn, konnte fibenreiben, bedurfte

~

alles Wewelse, konnte Fotos falschen
ar erlaubt.

IM MIT, CAMBRIDGE, USA

Chomsky
U ,"‘1 LS wurde gewaltig gelogen‘ - will

Sa 08 H, es wurde m einem AusmaB ge-
'

0 ,

“$111,323
selbst einen ‘Stalin hatte er-

elrug $n. Es war schlichtund einfach

den“ w

H Wissen, daB es Betrug war,

. “0mm
1r

fbrauchen
uns nur die Reak—

ie die?
Verbrechen anzusehen, ftir

KambmSjA verantwortlich waren.

iebyi sclia undTimor in den frfihen

gleicilfcm
smd cm geeignetes Ver-

druck
Daar. Ja,‘ und nun das beein-

e“do Medienecho:

NEW YORK TIMES annex

1975-I979:

“T!MOR”- GESAMTE

SPALTENLANGE 170 CM

"KAMBODSCHA”— GESAMTE

SPALTENLANGE 2900 CM

PODIUMSDISKUSSION,

'

HARVARD UNIVERSITY,

CAMBRIDGE, USA

Im Rahmen einer intemationalen Ta-

gung zum Thema “Die USA und der

Antikommunismus: Vorgeschichte und

Konsequenien”, 1 1513.1 1.1988,

unterstiitzt vom Institute ofMedia Ana-

lysis

Karl E. Meyer (Leitartikler der New

York Times)

Im Jahre 1980 hielt ichcine Vorlesung

an der Tufts University. Undda brat nun

Chomsky? vor den Studenten auf und
»

" ’

trug ein leidenschaftlichesPlfidoyervor

- des Inhalts, die Presse hatte die

Tatsache heruntergespielt, (136 die

indonesische Regierung 1975 diese

ehemalige portugiesische Kolonie an-

nektierte. Und wenn man das beispiels—

weise mit Kambodscha vergleichen

wfirde, wo kilometerlang Berichte er-

schienen, dann sei das eine eben ein

kommunistischerGreuelunddas andere

kein kommunistischer Greuel..Das hat

mich nun schon interessiert, and so

habe ich den damaligen stellvertreten—

den auBenpolitischen Ressortleiter der

New York Times angesprochen.
Ich habe zu ihm gesagt: “Wissen Sie,

unsere Bedehterstattung aufdem Gebiet

war sehr schwach.” Und er sagte: “Da

haben Sie vollig recht; auf der Welt

passieren ein Dutzend Greuel; fiber die

wir niehts bringen. Dies war auch so

einer, und das hatte seine Griinde.” Da

bin ich der Sache nachgegangen.

MCGILL-UNNERSITY,
MONTRAL, KAMADA

Arnold Kohert (Journalist)
Ich war damals als Reporter and Tex—

'

ter an einem kleinen alternativen Ra-

diosender irgendwo im'StaatNew York

tatig. Wir bekamen Tonaufnahmen ‘von

Interviews mitlimoresischenFfihrunge

leuten und waren sehi’ iiben'ascht (wo
doch die USA so starkdarin verwickelt

waren), dafi in den groBen arnerikani-

schen Medien so wenig
- praktisch fiber—

haupt nicht - fiber diese Massenmorde

der Indonesier berichtet wurde. Wir

haben uns dann mit ein paar Lenten

zusammengetan; wirwollten versuchen
'

den Gang der Dingo zu verfolgen und
v1elleicht naclh und nach die Aufmerk—

samkeit der Offentlichkeit auf das zu

lenken, was sichin Osttimor abspielte.

EURO IM MIT, CAMBRIDGE

Chomsky
Es waren buchstablich nur ein halbes

Dutzend Leute, die sich mit groBem
. Engagement der Aufgabe widineten,

diese Berichte an die Offenflichkeit zu

bnngen. Sie sind an einige KongreBab-

geordnete herangekommen. Sie kamen

beltmge 'f
'

-'_zut_'ReIigionsei1nd Staatskiitik ,

_' V‘;VI.S‘SN_09;48A43021,':
"

;' Indieser Ausgabe mitdein
"

':_ .Sehwerpu'nkt Staats- und v 3

; Schulkritik finden Sie‘ .0

V ,
beitrdg‘e v'on

'
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Heinz Jae‘obi,1;Waltiaud 'Ke'm'
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Kama-limits; Christina 'Kunert
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-

,

. Sehinidta,Salomon,» Franz

[.2 SQthL.ZE‘PEIW"
:

’7

“

liauficé;..150_£séiten,g.
'

'

'

_

'

DM'15,'-f_j+. P: &_V-
'

AKA ,:_'-Bir1§§;ifeid¢. six '3‘

SF 2/96 [29]



Illuifl
ml
I

III

Ia.

iI

I

Iml

beispielsweise auch zu mir, und so

konnte ich vor der UNO aussagen und

einiges dariiber schreiben. Und sie

lieBen nicht ab und liefien nicht ab.

Alles was wir dariiber wissen - das

verdanken wir pfaktisch alles ihrer

Arbeit. SonSt gibt es so gut wie nichts.

PODIUMSDISKUSSION,
HARVARD UNIVERSITY,

CAMBRIDGE, USA

Karl F. Meyer
Zuerst schrieb ich einen Kommentar

mit dem Titel “Der ungerechte Krieg in

Osttimor”. Er enthielt cine Landkane

und beschrieb genau, was dort passiert
war. Wir brachten dann noch ein

Dutzend anderer Beitrage dazu. Diese

wurden gelesen, sie wurden in die

KongreBakten aufgenommen, einige
KongreBabgeordnete griffen die Saehe
auf, und das ffihrte dazu, daB sich das

Parlament damit befaBte.

MCGILL UNIVERSITY,
MONTRAL, KANADA

Arnold Kohen

Als nun die New York Times am

Heiligen Abend diesen Kommentar
brachte, sah die Sache fiir uns schon

ganz anders ans. Das, worum wir uns so

lange bemiiht batten, erhielt jetzt einen
hohen Grad an Legitimitat - nfimlich
das Wissen um die Tatsache, da- sich in
Osttimoreine Tragfidie groBen Ausma-
Bes ereignete.

IN DER NEW YORK TIMES

Karl F. Meyer
Nimmt man die diversen Theorien

worflich, die ProfeSsor Chomsky vor-

bringt, dann mfiBte man annehmen, es

gabe zwischen der ‘etablierten Presse
und der Regierung in Washington cine
stille Vers'chworung mit dem Ziel, sich

aufbestimmte Sachen zu konzentrieren
und andere Sachen zu ignorieren. Das

heiBt, sollten wir etwa die Spieiregel
verletzen, damn wfirden wir sofort eine

Reaktion — eine scharfe Reaktion
- V0“

unseren Meistem in Washington Z“

spiiren bekommen. Die wiirden 2“ “I”
sagen: “He, was fallt euch denn 61“,

euch zu Osttimor zu fiuflem? Das onl:
ten wir doch unter der Deeke helm":
Wir bekamen aber abolnt nichts zu 115’

ren. Allerdings erfuhren wir - interes-

santerweise - daB es da einen Typ "3'

mens Arnold Kohen gab und (1313 def

eine Ein-Mann-Lobby gebildet hallo-

I

MCGILL UNIVERSITY.

MONTRAL, KANADA

Arnold Kohen I

Also wissen Sie, ich bin Karl MWcr
'

ja dankbar {fir die schonen Sachem die

er in seinem Interview fibermich gesagl
hat; aber ich muB doch der Vorstellllng
widersprechen, es hatte da einje Ein-

Mann-Lobby Odersowas gegeben. Den“

ich glaube, wenn eskein weit gespaDmIfS
Netz gegeben hatte, mit der amerikanl’
schen katholischen Bisehofskonferenz-
mit anderen kirchlichen Gruppen, {mt
Menschenrechtsgruppen, mitengagler’
ten Burgern usw., und ein damit VCI’

knijpftes Interesse in den Nachrich-

tenmedien - ware dies nicht gewesen,
dann hatte man zu keiner Zeit agend‘
etwas erreichen konnen, und schon 2f“
nicht batten wir die Sache so lange 1“

Gang batten konnen, wie es dam! ge—

schah.
I

IN DER NEW YORK TIMES
Karl F . Meyer

Professor Chomsky und vielc der

Leute, die solche Analysen der Presse-
organe veranstalten, haben eines ge—

meinsam: Die meisten von ihnen habcI1

noch nie fi‘ir eine Zeitung gearbeitcl,
und viele haben keine Ahnung, wi6 65

in einer Zeitimg zugeht.
‘

AIS Chomsky da auftrat, hatte er einG

Sammlung mit alien Artikeln, die in der

New York Times, der Washington P051

und anderen Bifittem fiber Osltimor er—

schienen waren. Er nahm es dann ganZ

genau: War zum Beispiel in der Londo-

ner Times etwas fiber Osttimor er‘schie—

nen und hatte die New York Times das

fibemommen, aber um einen Absatz

gekfirzt, dam] sagte er: “Sehtmal, diescr

Foto: Hias Schaschko



SEISCheidende Absatz hier gegen Ende,

dig £11168 auf den Punkt bringt, den hat

T‘
ew York Times aus dem Text der -

"1165 geslrichen.”

BURO IM MIT, CAMBRIDGE

Chomsky

zi

In
filer Londoner Times gab es einen

icmllch zutreffenden Bericht. Den hat

.3 New-York Times radikal veré’mdert.

wlehatmchmureinen einzelnen Absatz

“Iffgfilassen, sie hat ihn fiberarbeitet
1 m eine volli ne F" -

ngen.
g ue arbung ge

Der
wurde dann - so wie die New

ork Times ihn gebracht hatte - von

WeWSWeek aufgegriffen. Zum SchluB

_ar 63 eme einzige WeiBwasche, wo-

:mgegen das Original von den‘ Greueln

andelte.

PODIUMSDISKUSSION,
HARVARD UNIVERSITY,

CAMBRIDGE, USA

Karl F. Meyer

63:? 50h babe zu ihm gesagt: “Es

“is (1?
0Ch seln, daB Sie die Unkennt—

0d 1‘? Hast, den Zeitdruck bis zum

undilkallljfmsschlufi usw. mtiersLehen

ZUrIeil
n_ e1ne Art bewuBtes Handeln

SchiChtWelsenUnterdn'jckungeinerGe-e zu erkennen glauben.”

Odergisu'f
er

sagte: “Ja, wenn es nur ein

ich Ih CloderdreiMalvorkame,wfirde
nen Ja zustrmmen. Aber, Mr.

Cycr, wenn es ein dutzendmal passiert,
31m muB

_

68 da noch CIW

gebcm”
as anderes

BURO IM MIT, CAMBRIDGE

Chomsky

[$ij cs ist nicht einmal, zweimal,
mal, hunderlmal vorgekommen -

e
‘

.. .S ISL Slandig vorgekommen.

IN DER NEW YORK TIMES

I((er F. Meyer
'

eIch saglc: “Professor Chomsky, ich
nne diese Branche. Es passiert cin

Ulzendmal -

es sind eben unvollkom—
mcne Instilulionen.” '

EURO IM MIT, CAMBRIDGE

Chomsky
Und als man dann dariiber berichtete,

geschah das aus Sichz der also die

- USA wurden nur reingewaschen. Wis—

sen Sie, das war kein unbeabsichtigter

Ausrutscher. Das ist systematisch and

[consequent
— und gerade in diesem Fall

ohne eine einzige Ausnahme.

IN DER NEW YORK TIMES

Karl F. Meyer
.

Das 13qu alles viel hintergriindiger

ab als in der Dampflrammer—Rhetorik
dieser Leute, die da zwischen A und B

eine Gleichung aufstellen: Was tut die

Regierung, was denktdieBevfilkerung,

was schreiben die Zeitungen. Was die

New York Times schreibt, hat manch-

mal enorme Auswirkungen, manchmal

aber fiberhaupt keine.

CBC RADIO, MONTREAL,

KANADA

Elaine Briére

Und so nimmt diese Tragfidie in

Osttimor - eine der s’chlimmsten unse—

rer Tage — ungehindert ihren Verlauf.

Schatzungsweise ein Drinel der Bevol—

kerung haben die Indonesier umge-

bracht. Viele sind in Konzemrations-

lagem eingesperrt. Gegen diejenigen,
die noch Widerstand Ieisten, ffihren sie

_

groBangelegte Militfiroperationen
(lurch, unter Namen wie “Operation

Ausrottung” Oder “Operation Aus‘fe-

gen”. Die Frauen in Timer zwingen sie

zur Geburtenkontrolle. Darfiberhinaus

holen sie standig indonesische Siedler

ins Land, die sich den Boden aneignen.

Und wenn mal einige Menschen den

Mut aufbringen, auf der SuaBe zu de-

monstrieren Oder die geringste Wider-

setzlichkeitzu zeigen, werden sie sofort

massakriert.
'

Wenn wirr- also die Volkergemein-
schaft - den lndonesiem erlauben, in

Osttimor zu bleiben, dann werden sie

Osttimor sozUsagen aufsaugen 11nd...
na ja, sie mochten es einfach als Benne—

masse ansehen.

IM MIT, CAMBRIDGE, USA

Chomsky
lch denke, hier wird keineswegs nur

gezeigt, wie sich die Medien derMacht

unterwerfen. In diesem Fall sind Sie

regelrechtKomplizen des Villkennords.

Denn nur, weil niemand etwas davon

weiB, kfinnen diese Verbrechen unge—

hindert weitergehen. Wenn etwas darli-

ber bekannt wfirde, dann gfihe es Pro-

teste und Druck, um sie zu stoppen.
Indem also die Medien die Fakten un-

terdn‘icken, tragen sie einen wesent—

lichen Teil der Schuld an einem der ~

also vielleichtan dem schlimmsten Vol-

kermord seit dem Holocaust [bezogen
auf die Gesamtbevolkerung].

[gr/'5’?

is?”
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“IDEAS", CBC RADIO,
KANADA

David Frum (Journalist)
Nach Ihren Worten ignorieren die

Medien bestimmte Greueltaten, wenn

diese von uns Oder unscren Freunden

begangen werden, spielen es aber

ungeheuer hoch, wenn die andere Seite

-unsere Feinde— Greuel begehen. Und

Sie postulieren einen Test der 'morali~

schen Ehrlichkeit, inclem man sozusa—

gen die Leichen gleich behandeln mfis—

se.

Chomsky
Nash den gleichen Grundsfitzen.

David Frum

Ich meine, daB im Prinzip alle Toten

gleich sind.
'

.

Chomsky
Das behaupte ich keineswegs.

David Frum

Aha, zum Gliick sagen Sie sowas

nicht, denn Sie tun’s ja auch nicht.

Chomsky .

Natiirlich tue ich sowas nicht und

wiirde es auch nie fordern. Ich sage .

doch gerade das Gegenteil - daB wir-

nfimlich in erster Linie die Verantwor-

tung fiir unsere eigenen Handlungen
fibemehmen sollten.

David Frum
-

lhre Methode sieht also so aus, daB

Sie nicht nur die Opfer der andéren
Seite ignorieren, sondem auch alle Lei-

chen, die keiner Seite anzulasten sind

und die mit Ihrer ideologischen Position

nichts zu tun haben.

Chomsky
Das ist vollig falsch.

David Frum

Gut, dam will ich Ihnen ein Beispiel
nennen. Sie engagieren sich ja stark ffir

die palastinensische Sache, und jede

paléistinensisehe Leiche lastet schwer

auf Ihrem Gewissen. Eine kurdische

Leiche abet nicht.

Chomsky
Das stimmt fiberhaupt nicht. Ich ar-

beite schon jahrelang in kurdischen Un-

terstfitzergruppen. Das ist vollig falsch,

[32] SF 2/96.
.

fragen Sie mal die Kurden - ich meine
die Leute, die da mitmachen - also wis—
sen Sie, die kommen zu mir, ich unter-
schreibe ihre Aufrufe usw. Oder lesen
Sie mal, was wir alles geschrieben ha-

ben, werfen Sie nur mal einen Blick
Ich meine, ich bin doch nicht Amnesty
Intematxonal, ich kann'nicht alles Ina-

chen. Ieh bin nurein einzelner Mensch.
Aber schauen Sie beispielsweise mal in
das Buch, das Edward S. Herman und
ich zu diesem Thema geschrieben ha-

’

ben. Wir behandeln darin drei Amen
von Greueln. Einmal die, die wir als

“gutartige Blutbader” bezeichnen und
die allen egal sin‘d, dann die konstruk-
tiven Blutbéider, die uns zusagen, und

schlieBlich dieabscheulichen Blutb‘ader,
also was dieBosen amichten. Das Prin-
zip, nach dem wir uns mein‘er Meinung
nach richten sollten, lautet nicht so, wie
Sie es formuliert haben. Ethisch ist es

doch eine ganz einfache Sache: Man ist
fiir die zu erwartenden Konsequenzen

-
d“eigenen Handlungen verantworflich. -

Ffir die zu erwanenden Konsequeme"
der Handlungen anderer ist man nicht
verantwortlich. Fiir mich und fiir Sic iSt

es am wichtigsten, fiber die Folgen
unserer Handlungen naehzudenken'
Also fiber das, was Sie und ich bfiein'
flussen konnen. 1

IM MIT, CAMBRIDGE, USA

Chomsky ;
Dies muB man im Ange behaltcn-

Wir machen hier doch keine akade'

mischen Ubungen. Wir analysieren
nichtdie Medien aufdem Mars Oder die

des 18.Jahrhunderts Oder dergleichen-
Wir haben es mit realen Menschen 21,1
tun, die leiden oder sterben mfissen, die

gefoltert werden Oder verhungern, 11nd

_ zwar infolge einer Politik, in die wil‘

vemickelt sind, in die wir als Biiiger
einer demoloatischen Gesellsehaft di-

Foto: Ernst Volland
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fekt verwiclcelt sind und -fiir die wir

Verantwontung tragcn. Und die Median

sorgen nun daffir, daB wir unserer Ver-

antwortung nicht gerccht werden, daB

SlattderBedfirfnisseder leidenden Men-

S_chen die Interessen der Mach: beriick-

SlChLigt werden - nicht einmal die Wiin-

Sghe der Menschen in Amerika, denn

die wfiren ja entsetzt, wenn sie das Blut

erkennen wijrden, das an ihren Handen

klebt, nur weil sic es zulassen, vom

Syslcm derartig inegeleitet und mani-

Dllllert zu werden.

UNION HALL, CAMBRIDGE,
ENGLAND

Chomsky
Was ist mit der Dritten Welt? Nun,

from allem Schlimmen und HiiBlichen
lst dieser Kampf noch nicht zu Ende.

Duet Kampf um Freiheit und Unab-

hangigkeit h6rt nie ganz auf.

D_er Mutdieser Menschenistwirklich

beemdruckend. Ich selbst habe mehr-

mals das Privileg genosscn (and 63 is:

gewiB ein Privileg), in Dfirfem in Sfid-

OSlasien undMittelamerika undkfilzlich

auch im besetzten Westbank-Gebiet

davon Zeuge zu sein, und es is: in der

Tat erstaunlich.

MALASPINA COLLEGE,

NANAIMO, KANADA

Chomsky
ES_ ist immer beeindruckend - also

Wemggtens mich beeindruckt es - ich

Yerstehc cs gar nicht, es bewegt und

"‘Spiriert cinen auch, es erweckt gera—
(1er Ehrfurcht. Ffir sic héingt alles von

ghem Spiclraum zum Uberlcben ab, der

ha[Erédurch
Unruhe und Dissens inner—

fen
farhcrrschendenSystemegeschaf-

e erd: Und von uns wiederum hfingt
S ab, Wle groB dieser Spielraum ist.

fibersetzt von

He/mu/Rich/er

Vorabdmck aus:

ark Achbar (Hg.): Noam Chomsky -

teifjge
zur intellektuellen Selbstver—

die I:‘gunng. IVledien, Demokratie und

Vcrl abnliatlon von Konsens. Marina-

Graf2g, Mllnchen und Trotzdem Verlag,

Ca 283:], ubersetztivon Helmut Richter,

x -21 5

.,200 Abblldungen,vFormal23

Septémcbm'
DM 39.-DM. Lieferbar ab

an die SFcr 1996.. Vorausbestellungen
-Redaktmn.

FOlOZ Wolfgang Haug/Trotzdem

Termine

bfr. FLI-Treffen (Forum ffi'r

Libertfire Information)

Vom 6.«10.12.95 fand in Rade nach 64

jfihrigem Pausieren wieder ein Treffen

des FLI statt. Vorbereitet mit einem

liebevoll gestalteten, inhaltlich jedoch
leider etwas diirftigem Reader, fanden

sich knapp 20 Teilnehmerlnnen zu~

sammcn - und damit weniger 315 et-

wanct. Es wurde fiber Antipéidagogik,

Anarcho-Syndikalismus und fiber

Sprachkn'tik diskutiert. Beim abend-

lichen Kaminfeuer tauschte man sich

fiber den “Stand der Szenc” ans.

Wenn auch die Resonanz noch recht

geringausfielmardieAmosphfiredoch

anregend und die Anwesenden zeigten

sich wild entschlossen, einen zweiten

Anlauf anzusctzen. Hierffir stand vom‘

15- 19.5. ein Tagungshaus in Wiesen im

SpessartzurVerffigung, das 30regulfire

Plfitze bot. Themen standen nicht fest.

Ein Thema solltejedoch Uberlegungen
zu ciner (organisationsiibergreifenden)
anarchistischen (Wochen—) Zeitung 56in

- daB daran Interesse bestand, wurde

schon auf dem crsten Treffen deuzlich.

Infos bei: Hans—Willm Meeuw, PF

3643. 26026 Oldenburg

Lesereise von Mauricic

Rosencof

Mauricio Rosencof reist mil dem
14.5. durch dieBundesrepublik. Er lies:

am4 .6. inderStadlbibliothek inEssen
am 7.6. lmBuchladen "Rate Zora"in

_
Merzig

am 9.6. in Tfibingen
am 11.6. im Kommunalen Kina in

Konstanz

am 13.6. in der Stadtbibliothek in

Nz'irnberg'
am 15.6."im Virus Galeriecafé (Org.

Basis Buchhandl.) Mfinchen
am 21.6. im EVAG Oder in der

Neuen Gesellschaflflamburg
I

am 23.6. im KHG in Koblenz

am25.6. imStadtgarten in Ké'ln (Org.
vom Anderen Buchladen)

mm 1.7. im Red House in Dfisseldatf
and am 2.7. in der IVA 0ssendorf

SF 2/96 [33]



Anffinge der Drifie? Welt-

Offen’rlichkeit

Zu Beginn der siebziger Jahre fijhrte

die Enttfiuschung fiber die scheinbare

FolgenlosigkeitderProteste gegen Viet—

nam und Chile u.a. zu einer ersten nach—

haltigen Erschiitterung (163 Glaubens in

die Méglichkeiten einer massenwirk—

samen Autkléirung miL Hilfe der biir-

vgerlichen Medien. Gleich’zeitig stand

die sich formierende DrineWelt-Be-

wegung unter dem Eindruck einer

*zunehmenden Ausgrenzung aus den

biirgerlichen Medien.
‘

Angesichts der frustrierenden Erfah-

rungen mit den Methanismen der bfir—

gerlichen Offentlichkeit‘ beganncn sich

dieAkteurlnnen des Protestes von dieser

abzuwenden und verstfirkt Schritte h'in

zur Etablierung einer eigenen (Geg‘en)
Offentlichkeit zu untemehmenz.

[34] SF 2/96

So wird zu Beginn der siebzigerlahre
cine Vielzahl von Dritte Welt—spezifi-
schen Zeitschriften gegn’jndet. Im Laufe
des Jahrzehnts kommen immer mehr
Dritte Welt-bezogene Zeitschriften
hinzu:

1970 beginnt das Informationszent-
rum Driue Well in Freiburg mit der
Herausgabe der Blc‘z'tter des iz3w. Im
selben Jahr erscheint die Entwick-
lungspolz'tische Korrespondenz. 1971
folgt der Informationsdienst siidliches
Afrika (issa).

'

Ab Juni 1973 gibt das Komitee So-
lidaritiz't mil Chile die Chile Nach-
rz'chten heraus, die sich schon bald als
Diskussionsmedium der Bewegung
etablieren kfinnen. Nach dem Abflauen
des Interesses an Chile Mitte der sieb-
ziger Jahre wird die Zeitschrift 1977 in

LateinamerikaNachrichten umbenannt.

1974 griindet sich der Freund-

schaftsverein BRD-Kuba und gibt die

ZeitschriftcubalibreherausZweUahre
spéiter, 1976, erscheint erstmals die i161

net Informationsstelle Lateinamerika
1n Bonn. Ab 1978 erscheint das Forum
des Bundeskongresses enzwicklungs'

politischer Gruppen (BUKO).
Norbert Minhorst faBt die inhallliChc

Orienu‘erung der Zeitschriften aus dem

SpekLrum der Solidaritfitsbewegung
folgendermaBen zusammen:

. “ZusammenfassendistdasHauP’a’f'
lzegen der Zeitschrz'ften aus der iSoll'

darizc'itsbewegung die Darstellung V0”

Polilixchen Verha‘ltnz'ssen in den Ent-

yicklungslc'indern, weniger bedwlsam
zst deren Einordnung in die interfia’io'
nalenpolitischen Zusammenhc'inge' Die

Zeitschriften sind also schwerPW/‘t‘
mafil’g ausgerz'chtet auf die 1717“"—

Alle Photos: Umbruch Bildarchiv



politische Berichterstattung fiber die

Lander der Driller: Welt bzw. ihrer

Region, zumeist entlang der inneren

Konfliktlinz'en. Wirtschaftliche und

fifellscllafiliche Themen werden in den

begschrzften behandelt. erfahren aber

die euterld wemgerAufmer/csamkeitals

is! Zolznschen
Themen. Noch geringer

[an
18

Eeschdfligung mil Enlwick-

(Ingsgolzlzk,
die sich grofltenleils my"

Emifftutzonen’.
als Trc‘igern von

u Ye
{Cklungspolztik beschrdnken. Eine

Entrlelcllcndersetzung
mil ’Theorien von

Sowiéc lrmgr und .Unterentwicklung’
findez 1:111! Enthcklungsstralegien'

Zeitsch ‘um statt, es geht also in den

eflex‘nften
kaum um theoretisehe

iskulo'n
von Standpunkten oder die

Windusswn
von Strategien zur Uber-

oti
"g der" Unterentwicklung. Die

Valzon fur die Beschafligung mit

Formlerugyg

Lc‘z‘ndern und Themen der Dritten Welt

scheint sehr viel mehr im eigenen

politischen Selbstverstdndnis als in der

Lage und den Problemen der Entwick—

lungsliinder zu liegen.”
Die Median der Dritw-Welt—Bewe-

gungerfiillen verschiedeneFunktionen:

“Erstens sind die Zeitschrifien fiir

die Mitglieder der Solidaritdtsbewe—

gungnichtnurlrgformtionsorganefiber
die Lc'inder der Dritten Welt. Diese

sollen vielmehr auch zum Austausch

und zur Information zwlschen den

einzelnen Solidaritc'itsgruppen bei-

tragen.”

Die (")ffenflichkeit der

Alternativbewegung.

Der Wandel der Dritte—Welt-Offem-

lichkeit vollzieht sich vor dem Hinter—

grund eines tiefgreifenden Struktur—

leg/3 ékmiz
,

imrlmlfider Zei‘t
‘

wandels. Umer dem Eindruck des

fortschreitendcn Zerfalls- und Ent-

mischungsprozesses der Linken and

parallel zur Entstehung der Alternativ-

bevyegung Mine der siebzige‘r Jahre

begmnt sich in der Bundesrepublik, eine

neue
Form der Offentlichkeit zu for-

mleren.

Der Kongtitutionsprozefi dieser a1-

ternativen Offenflichkeit léiBt sich mit

der konstitutiven Phase biirgerlicher
Offentlichkeit vergleichen:

‘

“Das vom aufstrebenden Bfirgertum
mitz'ierte afientliche Ra'sonnement, das

den Machtanspruch dusblendet und

Herrschaftan sic/1 verhindern will, wird

somit von den neuen sozialen Bewe-

gungen romantisch verzem reaktiviert.

Mit der Hypostasierung eines Freirau-

mes ’rc'z'sonierender Privatleute’ aber

werden die Topoi biirgerlicher 0f:
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fentlichlceit revitalisiert. wasdazufiihrt,
dafldiese ’neue’ afientlichkeitdurchaus

Zit‘ge der klassischen trc'igt, aus deren

Schofie sie entstanden ist.”

Dabei geht es nicht primfir um die

Nutzbaimachung der Strukturen biir-

gerlicher Offentlichkeit, sondern um

die Entwicklung einer Alternative: d.h.

die Schaffung autonomer kommunika-

tiver Strukturen mit zumeist deutlich

politisierender Absicht. Gegenfiffent-
lichkeit wird dadurch - antlers als es der

Terminus vermuten liifit - positiv
definiert. Entsprechend der 'resignariven
Einschtitzung von derReformierbarkeit

derbfirgerlichenGesellschaftstehtnieht
die Aufldiirung der bfirgerlichen Of-

fentlichkeit, sondem die 'Selbstauf-

kléirung derBeteiligten im Vordergrund.
Die Form der langsam entstehenden

Gegenfiffentiichkeit wird als eine En-

klave im vorherrschenden Gesell-

schaftssystem verstanden, diees erlaubt,
Freiheit'- wenn auch beschriinkt ‘- zu

antizipieren. Gegendffentlichkeit geréit
somit zu einem Ort kollektiver, poli-
tischer Identitéitsbildungr

Gleichzeitig soll eine Vemetzung der

verschiedenen Akteureerreicht werden.

Formuliert wird ein Anspruch, nach

dem Medien nicht nur andere Infor-

mationen zu liefern haben, sondern die
.

Bereiche desOffentlichen und des Pri- ‘

vaten miteinander verbunden werden,
das Privategegeniiberdem Offentlichen

entgrenzt wird. In den Mittelpunkt des

Interesses geréit die Produktion und

Verarbeitnng ‘authentischer Erfah-

rung’ . Jener ‘Produktionsoffentlichkeit

von Erfahrung’ liegt ein eigenes Kon-
,

zept zugrunde: 'die ‘authentische Of-

fentlichkeit’.
”

’Authentisch’ nichtnurdeshalb, weil

uns der Begrifi” ’Gegenoj‘fenzlichkeit'
nicht difi’erenziert genug erscheint,

sondem, weil mi: Authentizitdt eine

politischePerspektive bezeichnet wird,

die von der antiautoriliz'ren Revolte

ihren Ausgang nimmt. Mitte der sieb—'
I

ziger Jahre nicht nur in der Alterna-

tivbewegung sich durchsetzt und mitt-

lerweile auch Teile der Gesamtge-

sellschafz erfaflt hat. Das is! die

Hinwendung nach ’unten’, zu den je
individuellen Erfahrungen def
Menschen, zu den Erlebniswelten der

Betrofienen, die aus der traditionellen

Politikperspektive meist ausgegrenzt

and van ihr abgespalten werden. ’Au—

thentisch' aber auch deshalb, weil dieser

Begrifir klassen- and schichtenunab-
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hangig ist. d.h. diese Kategorie ist
sowohl unterhalb alsauchjenseits einer

mo'glichen kategorialen Bestimmung
wie 'bit'rgerlich' Oder ‘proletarisch’
angesiedelt, bezeichnetrie doshweniger
einen Idealtypus, hat mithin weniger
metaphorischen Charakter. wie etwa

proletarische afientiichkeit. sona'ern
bezieht rich weitestgehend auf real

empirische Erfahrungslagen, Lebens-

zusammenhr‘z‘nge and Interaktionspro-
zesse von Betrofl‘enen." 5

'

Dennoch geht das Konzept der
authentischen Offentliehkeit gerade
fiber eine reine Reproduktion von A11-

'tagserfahrung hinaus. Offendichkeit
wird als eine reflexive Instanz ver-

standen, die es ermoglicht, alltéigliche
Erfahrungen zu fiberdenken und zu

politisch verallgemeinerbaren Stra-
tegien theoretisch zu vera'rbeiten.’

"Die von der Alternativbewegung
produzierten Strukturen einer ’aut—
hentischen éfi’entlichkeit’ -" eine 0f-
fentlichkeit, die die Elfahrungen k01-
lektiv und dfi‘entlich diskutiert, diese zu

verallgemeinerbaren Perspektiven, also
theoretisch, verarbeitet und dabei die
Dimension des praktischen Handelns

nichtausschlieflt—istdamizdasMedium
kollektiverGegenidentitc'itsbildung, das
Medium alternativer Sinnproduktion,
die in ’politischenIdentitc‘ilsstrukturen'
sic/z vergegenstc'indlicht.” .

Neben diesen beiden Aspekten bein-

haltet authentische Offentlichkeit aber
auch den Versuch, die typischen Merk-
male der Ein-Weg—Kommunikation
néimlich die Grenzen zwischen Rezi-

pientInnen und Senderlnnen zu fiber-
winden.

..

Das Konzept der authentischen
Offentlichkeit findet sich auch im Falle
der Dritte—Welt~0ffentlichkeit wieder.
Strukturell besteht der Unterschied der

Dritte-Welt-Offentlichkeit — Metadis—

kurseausgenommen-inderrfiumlichen
TrennungderAkteure,derDritte—Welt-
Bewegung, und ihrem Objekt. Eine
einfache Ubertragung des erfahrungs-
geleiteten Ansatzes der Alternativbe—
wegung aufdie Dritte-Welt—Bewegung
ist kaum mdglich. Stattdessen kann im
FallederDritte-Welt-Offentlichkeit nur

von einer mittelbaren Produktion und
Verarbeitung ‘authentischerErfahrung’
auegegangen werden.

Ubertragen auf die spezifische Situ-
ation der Dritte~Welt-Offentlichkeit
kann unter authentischer Erfahrung nur

I

die megiichst direkte Aneignung von

Erfahrungen der sfidliehen ‘Counter—

parts’ durch die Dritte—Welt-Bewegung
verstandenwerden.Unterauthentischcr

Erfahrung were demnach der Versuch
zu verstehen, jene réiumliche Distanz

durch eine moglichst groBe inhaltliche
,

Nfihe zu den Counterparts 211 fiber-
winden. Inwieweitdiesdumb dieDritte—
Welt—Bewegungderen Handeln keines-

wegs eigeninteresselos ist, geleistet
wurde und wird, sei hier zunfiehst nicht

diskutiert.9

Weitere Konsolidierurig
und beginnende i

Professionalisierung: Die

achtziger Jahre

Die achtziger Jahre sind von def

Konsolidierung und vom Aufkeimen
neuer sozialer Bewegungen gekenn-
zeichnet, seien es die Friedensbe-

Wegung, die OkOIogiebewegung oder
die Frauenbewegung - um nnreiniée zu

nennen. Die Bewegungen stehen Iiicht
ieoliert, sondern sind weitgehend ‘mit-
emander vemetzt. AuchdieBritta-Welt-

Bewegung.‘°
Zn Beginn der achtziger Jahre Steht

die Dritte-Welt—Bewegung unter dem

Eindruck der Grfindung des Bundes-

kangresses entwicklungspalitiseher
Aktionsgruppen (BUKO) und der ihm
angeschlossenen Kampagnen". 13977

gegrfindet, wirkt sich seine Funk‘tion
als Zusammenschlufl der Dritte Welt-

Gruppen, -Lfiden und Solidaritiits-

komitees erst in den achtziger Jahrcn

nachhaitiger ans. Der BUKO stellte
einen wichtigen - wenn auch nicht

unumstrittenen - Versuch zu einer tem-
poréiren Stabilisiemng der Brine-Welt—
Bewegung und der Erhohung def

politischen Durchsetzungskraft dar.
Das Aufgreifen der Themen der an-

grenzenden neuen sozialen Bentle-
gungen tréigt zu einer weitergehendcn
Stabilisierung der Dritte-Welt—Bewe-

gung bei. Die Offenheit der Bewegung
fiirneueThemen,dieftirdieDiskussion
einer intemationalen Solidafitiit geeig-
net sind, und deren hohe AnschlnB-
fahigkeit ermt'jglichen diese schnelle

Absorption derneuen Frage- nnd Prob-
‘

lemstellungen.
Gegen Ende der aehtziger Jahrc

nimmt die Mobilisiernng breiterer Be-
:volkerungsschiehten stetig ab. U.a. fist

-

dies miteinerzunehmenden politiscflcn
Resignation zu erkliiren. Zenzrale An-

liegen der sozialen Bewegungen konn-
'



ten Politisch nicht durchgesetzt werden

(23. die Verhinderung des NATO-

DOppelbeschlusses). Zugleich tragt die

Parteigriindung der Griinen nicht uner-

heblich zu einer Institutionalisierung

ge§ auBerparlamentarischen Protests

e1. .

In der 'Dritte-WeIt-Bewegung
{lenscht zunehmende Unzufriedenheit
liber die Begrenztheit des lokalen Oder

regionalen Zugangs der jeweiligen
Dritte Welt-Gruppe und der Unfahig-
keit, -

trotz BUKO - EinfluB auf

bundesweite sowie internationals Zu—

Sammenh‘ange ausiiben zu konnen.

_Unter dem Eindruek dieser Ent-

chklungen beginnt sich auch im Rah-

men der Dritte-Welt-Bewegung ein

P01itikmodell zu etablieren, bei dem

llauptamtlich Beschéiftigte immer hau-

flgeran die StellederBasisaktivistInnen

lreten. Dieser Professionalisierungs-
SChub tragt nicht unerheblich zu einer

SDezialisierung der Betroffenen bei.

1m Rahmen dersozialen Bewegungen
werden neue Themen diskutiert. Die

Rolle der Frau, dkologische Themen

Oder die Frage des Weltfriedens finden

nicht nur don, sondem auch in der

bundesrepublikanisehen Offentlichkeit
ein breitesEcho. Diese Themen werden

Von der Dritte-Welt-Bewegung aufge-
I10mmen und in die eigenen Diskus—

Sionen integriert. Doch ist die Dritte—

Welt-Bewegung der achtziger Jahre

noch Starker durch zwei tiefgreifende
Veriinderungen in Zentralamerika ge-

Driigt: die sandinisu'sche Revolution in

Nicaragua und der Biirgerkrieg in El

Salvador.
Ab dem Jahr 1978 beginnt sich in der

BRD ein Kreis von Unterstiitzer-

kOmitees zu Nicaragua zu formieren.

SChon im selben Jahr grtindet die
Cnlslehende, aber schnell erstarkende

Bcwegung cine Informations- und K0~

0rdinationsstelle, der eine wichtige
Funktion fiir die weitere Entwicklung
$101” Bewegung zukommen wird. Diese
lsl Stark von kirchlich orientierten Grup-
Den und Organisationen aus dem Um-
'f€ld der undogmatischen Linken ge-

Dr’cigt. Christlich-humanitare Beweg—
grfinde konkum'eren so mit politischen
Motiven. ‘

Im Gegensatz zu friiheren Bewegun—
gen innerhalb der Dritte-Welt—Bewe—

gung profiliert sich die Nicaragua-
Solidaritéit als eine stabile Bewegung,
dlc es schafft, den Mobilisierungsgrad
aUCh nach der Machtijbemahme durch

die Sandinisten relativ kontinuierlich

zu halten”. Allerdings verursacht
'

die

Uniibersiehtlichkeit des revolutionaren

Prozesses in den friihen aehtzigerlahren
innerhalb der Bewegung eine Art Para-

‘

digmenwechsel. Immer mehr Gruppen

orientieren‘sich hin zu konkreter Pro—

jektarbeitvor Ort. Bin weiterer Para-

digmenwechsel setzt nahezu parallel

dazu ein: Als Form konkreter Unter-

stiitzung reisen ab 1983 verstarktdeut-

sche Brigadistlnnen'nach Nicaragua”.

Allerdings bleiben die Ereignisse in

El Salvador nichtohne Auswirkung auf

die Niearagua-Bewegung. Bereits ab .

1980 hatte sich die Nicaragua-Solidari-V
tatsbewegung ffireineAusdehnunglhrer
UnterstiitzungsarbeitaufZentralamerl—
kaentschieden, um so adaquater aufdie

politischen Prozesse in El Salvador Oder

Guatemala reagieren zu kdnnen. Im

selben Jahr begann sich die deutsche

Dritte—Welt—Bewegung, immer starker

um El Salvador zu kiimmem. U.a.

schienen dort die politisehen Verbal-
tnisse einfacher durchschaubar zu sem.

Eine eigene Bewegung”, die w1e-

derum stark von konfessionellen Grup—

pen gepr‘agt war, begann sich zu for—

mieren.

Bedeuiung ffir die Drifte-

Welt-éfienmchkeit
Das Thema Nicaragua spielt eine

zentraleRolleinnerhalbderDritte—Welt—

foentlichkeit der achtziger Jame.

Einem Spezifikum der Nicargua‘Soli-
daritiit, die Anwesenheit deutscher

Brigadistinnen vor Ort, kommt eine

entscheidende Funktion zu:

”Tatsc'z‘chlich trug die Anwesenheit

vieler Brigadistfnnen, die in Ernie-

einsdtzen und in Prajekzen arbez'te'ten,
und deren anschlieflende Informa-
tionsarbeit in derBundesrepubli/c dazu

bei, da/3 das 'Thema Nicaragua’. im

Vergleich zu anderen Ldndern der

Dritten Welt, in der afientlz'chen Dis—

kussian verhdlmismafiig prdsent blieb.

[...] Die Herstellung von Gegen—
bfientlichkeit stellz den gro‘firen Erfolg
der Projektarbeit der Solidaritc‘z'tsbe-

wegung dar.””

Doch nicht nur im Bereich der

Nicaragua-Solidaritat sind entsehei-

dende Erfolge zu verzeichnen. Mitte
‘

derachtzigerJahre beschreiben Werner

Balsen und Karl Rossel das Spektrum
der Dritte Welt-Medien folgender-
maBen:

“Dariiberhinauskann dieBewegung
zwischen ein paar dutzend Zeitungen
undZeitschrmen wdhlen [..]. Dariiber
hinaus gibt es heute Buchverlage, die
sich fast vallstdndig auf Dritte Welt-

Literatur konzemriert haben. [..] Spe-
zialisierte Verleihe bieten Filme and

Videos aus und fiberdie Dritte Welt an.

Und es gibt kaum noch einen Zipfel der

Erde, t'iber den sich nicht auch schon
von Dritte Welt-Gruppen erstellter

Unterrichtsmaterialien finder: lie/fen
[...]."I‘
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In den knapp zwei Jahrzehnten ihrer

Existenz hat sich die Dritte-Welt—Be—

wegung ein breites Angebot an Medien

und Institutionen geschaffen, die ihr
» einen umfassenden Informations- und

Gedankenausstausch garantiert. Doch

beginnt sich in den achtziger'Jahren,
bereits eine gegenlaufige Entwicklung
abzuzeichnen.

In deralternativen Cffentlichkeit sind

-kaum erstaunlich ~jene Risse wahrzu-

nehmen, die auch in der Bewegung
festzustellen sind. Ein Ereignis ist von

zentraler Bedeutung. Im AnschluB an

den ‘Deutschen Herbst’ 1977 wird sich

die alternative Bewegung angesichts
der staatlichen Repression fiber die Be-

grenztheit ihres lokalistisehen respek-
tive regionalistischen Ansatzes bewuBt.

Ahnliches tn'fft auf die Erfahrungen
angesichts der vom Bundespresseamt

verhéingten Nachrichtensperre zu. Hier-

durch wird man sich fiber die Be-

schranktheit dezentraler Basiskommu-
‘

nikation klar. An die Stelle des Autono-

mieansatzes tritt eine Form von Etatis—

mus und die Vorstellung von zentrali-

stischeren, professionalisierten Prob—

lemlosungen.
Diese Erfahrungen, das sukzessive

Auseinanderbrechen derBewegung und

die parallel voranschreitende Institu-

tionalisierung und Professionalisierung
der gegenkulturellen Lebenszusam-

menhéinge hat direkte Auswirkungen
auf die alternativen Kommunikations-

strukturen.

Am Beispiel der tageszeitung (taz)
und deren Rolle ffirdie Dritte-Welt~0f—

fentlichkeit laBt sich der Trendwechsel

exemplarisch aufzeigen. Idealistisch

gesehen kdnnte man ihre Funktion fijr

die Dritte-Welt—Offentlichkeit folgen-
dermaBen skizzieren:

"Vor allen Dingen aber gibt es seit

einigen Jahren ’die tageszeizung', die

mit den Drizre Welt—Zeitschrzften die

Perspektive tez'lt [...] und die var alien

Dingen van einem Tag zum anderen

publizieren kann"’7

Beleuchtet man die Funktion der taz

etwas kritischer, so zeigt sich folgendes
Bild:

“Angetreten, um der dezentralen

Linken ein Sprachrohr zu sein. den Ge-

genpluralismus abzubilden, hat sie nun

selbst eine zentralz'sierende Funktz'on,

sie wird zum geheimen Zentralorgan.
Sie ist der Filter, durch den alles hin-

durch mufl, sz'e ist der Zensor, ohne den

Publizitc‘it sich vermez'ntlich nicht ent-
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falten kann. Kraft ihrer Existenz ist sie
zu einemMachq‘aktor geworden. scheint

‘

sich dessert aber nicht bewu/J‘t zu sein.
nimmt man die Sorglosigkeit im Um-

gang mi! Informationen und Infor-
manten als Indiz."”’

Betrachtet man diese Entwicklung,
darf ein weiterer,'entscheidender und
bereits benannter Punkt fiir den Struk-
turwandel nicht auBer acht gelassen
werden. Nach einigen Jahren symbio-
tischen Austauschs konsolidieren sich
das Private und das Offenfliche emeut
als eigenstandige Bereiche. Offensicht—
lich wird dies beispielsweise in der Re-

‘

aktivierung traditioneller, vom person—
lichen Erfahrungshorizont losgeloster
Politikmuster, wie sie sich schon bald
in den frfihen achtziger Jahren bei den
Griinen herauszubilden beginnen. In
diesem Zusammenhangfnehmen Me-
dien zunehmend die Rolle des Vermitt-
lers zwischen den beiden genannten
Bereichen ein. An die Stelle einer Dis-

kussionsoffentlichkeit, die einen ProzeB
gemeinsamer Willensbildung fordem
soll, treten jetzt zunehmend wieder

ofirgerliche Formen repréisentativer
Offentlichkeit. Die Gefahrdung einer
sich als authentisch verstehenden Of- ‘

fentlichkeit im bereits erwéihnten Sinne
ist offensichtlich: Dort we das Private
und' das Cffentliche bereits getrennt
sind, spielt die Kollektivierung von in—
dividuellen Erfahrungen keine Rolle
mehr. Der emeute Strukturwandel be-
droht das Fortbestehen des eigentlichen
Wesens der alternativen

V Offentlich-
keitsproduktion.

Krise: Die neunziger Jahre
Zu Beginn der neunziger Jahre sieht

Sich die Dritte Welt-Bewegung neuen

Fragestellungen und Anforderungen
ausgesetzt. Hfiufig wird die aktuelle
Situation mit'dem Begriff Krise asso-
ziiert. Verantwortlich flir diesen Para-
digmenwechsel sind veranderte poli-
tische und gesellschaftliche Rahmen~
bedingungen. Einige Merkmale:

-DieDritte-Welt-Bewegungwirdvon
denselben Selbstzweifeln erfaBtwie die
Linke generell. Seit Anbeginn ist die

Dritte—Welt-Bewegung von der Suche
nach (radikalen) Alternativen zum

dominanten kapitalistischen Wirt-
schaftsmodell gepragt. Dabei orientierte
sich die Mehrzahl der Aktivistlnnen
nicht am Model] des real existierenden
Sozialismus. Vielmehr wurden zumeist

Formen nationaler Emanzipation un-

terstfitzt, die sich jenseits des fiblichen
Blockschemas bewegten. Dennoeh hat

die veranderte weltpolitische Macht—

konstellation tiefgreifende Auswirkun-

gen aufdie ideologischePositionierung
der AkteurInnen. Denn durch die chr-

. windung des Systemantagonismu‘s pr'éi-
sentiert sich das kapitalistische Modell

des freien Marktes und das Modell des

biirgerlichen Mehrparteiensystems als

hochste Stufe gesellschaftlicher Ent—

wicklung. .

‘

- Bereits zuBeginn derach tzigerJahrc
setzte die Erosion der groBen entwick-

lungspolitischen Theorien (Modemi-
sierungs‘ versus Dependenztheorien
etc.) ein. Auch wenn dieseEntWicklung
zeitlich vor Beginn der neunziger Jahre

liegt, wird sie jetzt durcli die ideolo-
'

gische Krise potenziert. Eine nachlas-

sende Diskussion um entwieklungspo-
litische Alternativen innerhalb der

DritteWelt-Bewegung und genaucrc
landerspezifische Analysen sind die

Folge.
- Die beginnenden neunziger Jahre

sind aber auch von den Erfahrung‘en in

Nicaragua, El Salvador oder Cuba

gepréigt. Die Dritte-Welt—Bewegung
gelangt einmal mehr zu der Einsicht,
daB sich das Objekt ihres Engagements,
die Befreiungsbewegungen and OD-

positionsgruppen in der Dritten Welt.
nicht immer konform zu den eigenen
Vorstellungen verhfilt.

- Die Dritte—Welt-Bewegung hat abcl’

auch mit einem generellen Interessens-

verlust in der Offenflichkeit an ent—

wicklunspolitischen Belangen ZU

k'ampfen. Denn unter okonomischen

Gesichtspunkten kommt der Offnung
derMarktederehemaligen Warschauer—

Pakt-Staaten eine zentrale Bedeutung

zu. Sie fiihrt zu einer Verlagerung der

deutschen AuBen- und Winschafts—

polititik und - in ihrem Sehlepptau - der

offiziellen Entwicklungspolitik g6"
Osten. Parallel dazu verliert seit einiger
Zeit der Siiden seine traditionelle Rolle

alsRohstofflieferantffirdieOkonomien
des Nordens. Dadurch aber warringcrt
sich die Bedeutung des Sfidens fill“ di‘3

Wirtschaftsmetropolen. Fiir die Drittc—

Welt-Bewegung wird es deshalb um SO

schwerer, fiir die Belange des Sfidens

Offentlichkeit zu echaffen.
‘

Die Verfinderung der politischen und

gesellschaftlichen Rahmenbedinuflgcn
hat tiefgreifende Folgen ffir die Sunk-

turen der Dritte-Welt-Bewegung-



Die Professionalisiemng ist in den

achtziger Jahren deutlich vorange-

SChritten. Hfiufig wurden diese pro-

fessxonellen Strukturen durch staatli-

CheFordcrungsprogramme (ABM)erst

nF'jglich. Mit den Kiirzungen im So-'

Zlalbereich wird jetzt eine wichtige
Stiitzc der Dritte-Welt—Bewegung ge—

kappl. Reduzierte ehrenamtliche Struk-

t1{fen konnen diesen Eingriffallerdings
HlCht mehr' auffangen.

.Traditionclle Organisationsformen
Wle z.B. der BUKO verlieren an Be-

dftutung. An deren Stelle treten neue

landerbezogene Zusammenschlfisse

(.23. VEN in Niedersachsen). Hfiufig

Stnd sie eng an bestimmte landespoli—

“$0116 Konstellationen (rot-grime Re—

glerungsbfindnisse) gebunden.

.Der Zusammenbruch des Ostblocks,

dle als neue weltpolitische Verantwor-

tung deklarierte neue Rolle Dent-

Schlands, die Konsolidierung der EU

UHd die Ablosung des GATT durch die

WTO haben dazu gefiihxt, in der Dritte-

Welt-Bewegung neue Themen zu

generieren. Diskutiert wird jetzt fiber

militfirische Eins'zitze Deutschlands,

Nationalismus, Migrationsbewegun-
gen, Rassismus oder die Neuordnung
def Welthandelsbeziehungen. Die als

Vfirlorenes Jahrzehnt deklarierten acht-

Zlger Jahre stellten zudem die Frage

finch dcr Rclevanz der Dn'tten Welt ffir

dlc Industricnationen untcreinem neuen

{\SPekt. Durch die UN-Konferenz fiir

Qkologic und Entwicklung (UNCED)
"1 Rio de Janeiro 1992 und die aktive

12.01%; der NROs konnen sich sowohl

dieOkologiealsThemaderDritte-Welt—
BCchung, als auch die NROs als neue

Héffnungstrfiger von altemativer Ent—

Wlelung profilieren. _

Grundsiitzlich hat sich die Vorstel—

lung, bestimmtc Analysen und Utopien
besziscn allgcmeine Gijltigkeit, 315 Oh—

S9let erwiesen. Statt dessen setzt sich

the Einsicht durch, daB Alternativen in

~16de nationalen oder kulturellen.
KOntext ne'u zu definieren seien.

Bedeutung ffir die Drme-

Welt-Ofientlichkeif

SET}:
den ncunziger Iahren wird die

0ft“ lutcllc Sehwiiche der Dritte Welt-

verfntlichkcndurch dieKonjunkturder

lcnjfldertcn weltpolitischen Lage p0-

zu 14:10“:
Be] dcm Versueh, ihre Themen

nicmncxercn,.sto[3en
die AkteurInnen

eiLSbnunan
dle typlschen Durchliissng-

ameren massenmedialcr Kom-

munikation, sondem miissen auch gegen

eine generalle Abnahme des. gesell-

schaftlichen Interesses fiir die Belange

der Dritten Welt kampfen.

In ihrer Jubiiziumsnummer schildem

die Bldtter des iz3w die inhaltlichen

Schwierigkeiten, zu Beginn der neun-

ziger Jahre eine Zeitschrift mit interna-

tionalistischem Anspruch zu machen:

“Miissen twir uns {also Beliebigkez'z

vorwerfen? Ja und Nein! Ja, weil das

Nebeneinander von sich mdglicher-

weise ausschlieflenden Standpunkten

tatsc'z'chlich eine gewisse Orien-

tierungslosigkeit in der ADW anzeigt.

Es gibt sie derzeit nicht, die ’Hand—

schrift' einer Redaktion, die sich mil

klaren Positionen zu Wort meldet,‘ diese

milssen erst errungen werden. Es gibt
sie nicht mehr, die klaren Bekenntnisse

zu den Befrez'ungsbewegungen und die

einhez‘tliche und umfassende theo-

retische Basis, wie es die Dependenz-

theorieeinmalgewesen ist; diese Zeiten

sind vorbei."19 .

Auch Norbert Minhorst analysiert im

Falle der .Auseinandersetzung um

Entwicklungstheorien ffir die von ihm

ausgewerteten Zeitschriften der Soli—

daritéitsszene eine fihnliche Tendenz:

"In der zeitlichen Abfolge findet in

den Zeitschriften der Solidarizc'itsbe—

wegung zuersteineAuseinandersetzung

mit der Dependenciatheorie und dann

mz'z den dazugehc‘irigen Strategien statt.

Ab Mitte der 80erJahre ist die - wieder

geringer gewordene - Auseinanderset-

zung dann auf alle drei ‘Richtungen'

[Dependencia—, Modernisierungs— und

sonstige Entwicklungstheorien. B .S.]
verteilt. In den 90er Jahren lc'zflt die

Auseinandersetzung weiter nach und

verschwindet damn?”

Doch scheintzu Beginn derneunziger
Jahre ein neuer Strukturwandel inner-

halb der Dritte-Welt—Offentlichkeit

stattzufinden, der sich ,nicht nur auf

einer inhaltlich-thematischen Ebene

vollzieht. Der Strukturwandel der

bundesrepublikanischen Gesellschaft .

und der Dritte-Welt-Bewegung fiihrt

zu direkten Konsequenzen fiirdie Driue-

Welt—Offemlichkeit.

Erklértes Ziel vieler Dritte Welt-Be-

wegter ist, das Nischendasein zu ver-

'lassen und gesellschaftliche Entschei-

dungstréiger fiir die Belange der Dritten

Weltzu gewinnen. Daherwerden immer

h‘aufiger Versuche untemommen, auf

eine Offentlichkeit jenseits der Dritte—

Welt-Bewegung EinfluB zu nehmen.

Breite, basisgestfitzte Aktionsformen

treten in den Hintergrund; fijrdie Dritte-

Welt-Bewegung typische Formen der

BewuBtseins— und Basisaxbeit verlieren

an Relevanz.21 An deren Stelie etabiieren

sich Formen der klassischen foent-
lichkeits— und Pressearbeit, die aufeine

SF 2/96 [39}
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Verwertbarkeit dutch die biirgerlich-
liberale Presse abzielen bzw. sich di-

rekt an die entsprechenden Entschei-

dungstr‘ager richnen.’2

Gleichzeitig scheint sich abet ein

Phanomen herauszubilden, daB bisher

typisch flit das Verh'altnis der NROs

gegenfiber der Dritte-Welt—Bewegung
war: .

”Gegeniiber den staatlichen: Orga—
nisationen mu'ssen solcheNRO dasBild

seria‘ser, kooperationsbereiter undpra—

fessioneller Organisationen abgeben.
Hier kann also nicht im'Modus der

Protestkommunikation verblieben wer~

den. Dies konfligz'ert jedach mit dem

Bild van Nichtregierungsorganisa-
tionen. das siegegeniiber Spendern and

der Bewegung plausibel zu machen

versuchen. [...] Gegeniiber den Mit-

gliedern der Dritte-Welt-Bewegung
wirdsich [seitens derNRO,B.S.] daher

einer bewegungsnahen Rhetorik and

Symbalik bedient. Da man andererseits

bei den Medien fiber sehr gute Repu-
tation verfiigt, [. . .] ist diese Infrastruktur
fit’r die Bewegungskommunikation ein

bedeutsames Terrain, das bei aller

Kritik an Organisation. die mit Protest

nicht kompatibel zu machen ist, auch

nicht aufgegeben werden kann.”23

M. E.~lassen sich diese Beobach—

tungen hinsichtlich des Verhéiltnisses

NRO : Dritte—Welt-Bewegung analog
aufdie Strukturen innerhalb der Dritte—

Welt-Bewegung fibertragen. Dort

mfissen die Akteure zunehmend den

Spagat zwischen AuBen- und Binnen—

kommunikation leisten. Ihr Anfor—

derungsprofil bestehtjetztdarin, sowohl

den Zugang zur etablierten Offent-

lichkeit suchen zu wollen, als auch den

KommunikationslraditionenderDritte—

Welt-Bewegung verpflichtet zu sein.

So gesehen kannte man van einem Pa—

radigmenwechsel innerhalb der Of-

femlichkeitsarbeit der Dritte-Welt-Be-

wegung sprechen.
DieserParadigmenwechsel weistabet

auch auf einen tiefgreifenden Stalk-

turwandel innerhalb der Dritte-Welt-

Offentlichkeit hin. Nachdem die Pro-

duktion alternativerOffenflichkeitfiber .

Jahre hinweg auf die Entwicklung

selbstbezfiglicher Kommunikations-

strukturen ausgerichtet war, deren Ziel

die Vermittlung authentischer Erfah-

rung war, orientiert man sich jetzt an

einer eher klassischen Form von

Gegenc‘iffenflichkeit:
“Unter Gegenofi‘entlichkeit sind ent-

[40] SF 2/96

weder unabha‘ngige, gegebenenfalls
spontane Vereinigungen van Individaen
oder staatsrechtlich verankerte Insti-
tutionen zu verstehen. deren erkla'rtes
Zieldarin besteht, diejenigenlnteressen
and Bediirfnisse einer Gesellschaft,
welche herkdmmlichemeise als nicht
oder tendenziell nur wenig organisa~

tions- and konfliktfc'ihig gelten, durch

zzelgerichtete Aktionen ader systemin—
teme Einflu/J‘nahme ‘im pluralistisehen

.

Meinungsprozefi ‘wettbewerbsfdhig’
and damit im staatliehen bzw. admi—
nistrativen Handlungsvollzug verwert-

bar bzw. bedingt beriicksichtigungs-
fc‘ihig zu machen.”

Das typische Merkmal der Altema-
tivbewegung, die authentische Offent-
lichkeit, scheint so sukzessive wieder
zugunsten des ‘etablierteren’ Konzeptes
der Gegenfiffentlichkeit zu weichen.

Neue Wage?
25 Jahre istdieDritteWelt-Bewegung

jetzt alt. Analog zu den z.T. konlraren

Politik- und Gesellsehaftsauffassungen
der unterschiedlichen Akteure der

pfitte-Welt-Bewegung oszilliert deren

Offendichkeitsproduktion zwischen

gegensatzlichen Polen: Einem alterna-

tiven, um Authentizitat bemfihten Mo-
dell steht ein eher pragmatisches Kon-

zept gegeniiber, das ffir ein instru-
mentelles Verh'altnis zu den etablierten
Medien pladiert.

. Beide Modelle lassen sich im Ver-
héiltnis zur biirgerlichen Offentlichkcit
positionieren. Eine Prognose fijr die

vyeitere Entwicklung der DritLe-Welt-

foentlichkeitals Teileiner altemativen
Offentlichkeitsproduktion kann dem-
nach nicht van diesem Verhalmis ab-
strahieren. Stamm verwirft g‘a‘mgige
Vorstellungen:

’

"Wir halten sowohl die Position von

der totalen Vorherrschaft, van der Da-
minanz biirgerlicher Ofi’enllichkeit als
auch diejenige, die von einer Polaritc'z’t

[:zwischen biirgerlicher undalternativer
Ofi‘entliehkeit, B.S.] ausgeht, fiir nicht
ausreichend...."25

Statt dessen schlagt er ein Modell
vor, bei dem sich beide Typen dyna-
misch verschranken.

"Es kommz lendenziell zu einer Ver-

schra'nkung and Durchdringung van

biirgerlicher and alternativer 0fi‘ent-
lichkeit. [..] Do we alte und neue For-
men von Ofi’entlichkeit sieh iiberei-

'

nanderschieben, Werden die Formele-

'

mente einer neuen Ofi'entlichkeit aus-

dtjferenziert. Dieser neue Typus v0"

ij’entlichkeit hdlteinerseitsfest an den

pasitiven Elementen biirgerlicher 0f-
fentlichkeitsproduktion (Professio-
nalismus, Asthetik, Investigativ-
Journalism,... new), reaktiviert l diese,

wirfz aber aueh die erhaltenSWerten
Teile einer alternativen Medienpm-
duktion nicht aig“ den Mi't‘llhaufen der

Geschichte: radikale Subjektivitdt, Er-

fahrungsverarbeitung, Parteilichkeit

usw.."26 :

Doch stem sich die Frage, db eine

solcherart akizzierte harmonische Ver-

schrankung fiberhaupt realiatisch ist?

lst nicht Vielmehr davon auszugehen,
daB angesichtssieh rapideverandemder

Medienrezeptiansgewohnheiten breitcr

Bevdlkerungsschichten jene positiven
Merkmale der altemativen Medien-

produktion nicht doch ‘auf demlMiill-

haufen der Geschzichte’ landen werden?
81grid Baringhorsts Analyse der Trans—
formationen politisch-moralischen

'

Protests erlauben wenig Hoffnung:
“- die Taten [z.B. im Falle afientlich-

keitswirksamer Aktionen bekannter

Umweltschutzorganiaatianen, B.S.]

mtissenfiir sicksprechen. nurspc‘irliche
~

Transparente zeugen noch von der an-

fdnglichen Diskursorienlierung links-

alternativer Gegenoflentliehkeit.
Erfolgs-undErlebniskonnnunikation

ersetzen dabei zunehmend die in den

80er Jahren dominierende Angstkom-
munikation. Die sag. ‘neuen sozialen

Bewegungen’ wie Friedens-, Dko- und

Anti-Atombewegung mobilisierten ihre

Anhdngerschafi durch eine permanent
erzeugte 5—vor-IZ-Stimmung. Dieser
stc’indige Appell an rationale, wie zum

Teil aber auch irrationale A'ngste
scheint zunehmend leerzulaufen. Die-

unablc‘z'ssige Erzeugung van Bedro—

hungsgefiihlen auf ho'chstem Niveau

mu/J’ am Ende unweigerlich zum Glaub—

wfirdigkeitsverlust undAbstumpfen def

moralischen Empa'rung fiihren‘. Die

FOIgenfiirdieAzg’opferungsbereitschflfl
der Anha'ng'er sind evident: Die neue

GenerationJugendlicheristniehtmeh”
eurSelbstkasteiangbereit-Engagement
Ja, aber nur wenn’ s Spa/3 macht anddef

Aufwand nicht zu giro/3 ist."
Die Dritte~Welt-Bewegung sCheinl

also emeut vor einem tiefgreifendcn
Paradigmenwechsel zu stehen. Doch
slellt sich angesichts eines solchen
Wandels die Frage, inwieweitdie Dri lic-

Well-Bewegung bereit fist, ihr Wescn
'

den Kapriolen des Zeitgeists zu opfem?
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Am 18. Juli 1986 jiihrt sich zum 60. Mal
def Beginn des Spanischen Bfirgerkrie-
ges. Zum 50. Jahrestag schrieb Federica

M9fltseny, die wéihrend des Bfirger—

krieges fiir die anarchistische Ge-

werkschaftConfederaciénNacionaldel

Trabajo (CNT) in der spanischen Volks-

fr0_ntregierung das Amt der Gesund~

hensniinisterin innehatte, in der groBen
Spamschen Tageszeitung El Pais unter

(1.6m Titel: "‘Die euphorischen Tage”
emen Riickblick auf ihre Erfahrungen

V9“ 1936-1939. Sie begann ihre Aus-

fllhrungen mitden Worten‘: ”Wir haben

gesggt, daji‘ wir, nachdem wir die

Julztage 1936, in Barcelona erlebt

haulten. ruhig sterben konnten, dem: wir

wurden nie wieder etwas Vergleich-

bares erleben. In der Tat: Das grofl—
artzge Sehauspiel eines Volkes, das sich

SPOntan auf die Strafie warf, ohne

Waffen oder nur mit denen, die es durch

den Uberfall auf Kasernen ergattern

k0fznte, bei nur mangelhafter Unter—

Sl-utzung durch die legale Regierung.
ewes Volkes, das sich den attfstdndi-
schenMilz'ta‘rs entgegenwarf, sie schlug
und besiegte, das sight man kein zweites -

Mal in einem Leben."

Diese Einschéitzung Federica Mont-

sef‘ys léiBt deutlich werden, daB Anar—

clusten bis heute eine Art Mythos um

91% Volksaktionen vom Sommer 1936

aufrcchterhalten, insbesondere um die

Hallung ihrer eigenen millionenstarken

_

rganisation, derCNT. Es istzweifellos

“Chlig, daB im Juli 1936 in Spanien das

SCSChah, was 1922 in Italien und 1933

1“ Deutschland unterblieb: der mutige
“nd Cntschiedene Widerstand gegen die

MaChtergreifung derRechten. Federica

Mgmseny selbst ist jedoch ein gutes

BelsDiel dafiir, daB dcr Einsatz der

Allitrchisten im StraBenkampf und in

Mlllzen sowie bei den Kollektivierun-

g0" Und Sozialisierungen der folgenden

BPnate die Rolle der Anarchisten im

tRingerkrleg nur unvollst'dndig reflek—

Bl'rL
Vor

allem versperrt der einseitige

__10k auf die “heroischen” Aspekte des

urgerkriegsanarchismus - etwa die

onlemration auf das “konstruktive

(Gerk
der spanischen Revolution”

imaSlOH Leval)
- den Zugang zu jenen

PrObI’~1\narchlsmus
selbst angelegten

abdi
Cmcn, dcren Kenntnis jedoch un-

Slanggparc Voraussetzung zum Ver-

nIS des anarchistischen Nieder-

iings indcrchi ten Burgerkriegsh'zilfte

Wenn im folgenden schwerpunkt-

mfiBigaufdas Verhéiltnis des spanischen

Anarchismus zum Staat im sozial-

historischen Kontext des Biirgerkrieges

eingegangen wird, so deshalb, weil diese

Thematik einen Aspekt in den Mittel—

punktderBetrachtung riickt, derbei der

Analyse des Anarchismus zumeist zu

kurz kommt. In der vorliegenden Lite—

ratur werden vor allem zwei Elemente

hervorgehoben, die als Erkltirungs-

faktoren fiir den Rfickgang der Revo-

lution und den Positionsverlust des

Anarchismus in den Jahren 1937 und

1938 angefiihrt werden: zum einen der

Vormarsch der franquistisehen Trup—

'pen, die alle revolutionfiren Errungen-

schaften in der republikanischen Zone
‘

zunichte machte; zum anderen die

Haltung der Volksfrontregierung, ins—

besonderederKommunistischenPartei,
die sich ebenfalls gegen die soziale

Revolution in der .republikanischen

Zone wandte und (lurch dieses Verhalten

zu einem Versanden der Revolution

beitrug. So richligdiese beiden Faktoren

sind, so unvollst’cindig sind sie zugleich

bei dem Versuch, den Niedergang der

Revolution in all seinen Aspekten zu

erkléiren. Hierzu bedarf es eines dritten

Aspektes, der im Mittelpunkt der

folgenden Uberlegungen stehen soll:

die Frage‘nach den inneren Wider—

spra'chen der anarchiszischen Bewe-

gung und die Auswirkungen dieser

Widersprfiche auf Strategie und Taktik

des Anarchismus im Bfirgerkrieg.

Dabei sei einleitend deutlich das er-

kenntnisleitendeInteressedesfolgenden
Beinages formuliert: Es geht nicht da-

’

rum, in polemischer Absicht die Wider-

spriiche zwischen Theorie und Praxis

im spanischen Anarchismus aufzu'zei-

gen, den Mythos des angeblich “guten”

Anarchismus zu zerstoren, der den

“bdsen” Krdften aus dem eigenen und

gegnerischen Lager deswegen erlegen

ist, weil er sich primdr dem revolu—

tioniiren Aufbau einer neuen Gesell—

schaft widmete und dabei in naiver

Verkennung der realpolitischen Situa-

tion die Entwicklung von Abwehrposi—

tionen und Offensivsuategien vernach-

lassigte. Der Beitrag verfolgt eine viel

bescheidenere Absicht: Durch Beto—

nung eines bisher eher vernachliissigten

Aspektes sollen den zumeist heraus—

gestellten “exogenen” Grfinden ffir den

Niedergang der Revolution nunmehr

“endogene”, in der anarchistischen

Bewegung selbst liegende Grfinde

hinzugeffigt werden. Erst dadurch wird

ein historisch-kritischer Zugang zum

Gesamtphéinomen der “Sozialen Revo~

lution” im Spanischen Burgerkrieg

mdglich; nureinevorurteilsloseAnalyse

alter Positionen, auch und gerade der

anarchistischen, verhindert die Ent-

stehung unhistorischer Legendenl, an

denen Anarchisten selbstam wenigsten
interessiert sein dfirften.

.

Bis zum Bfirgerkrieg von 1936-1939

war in Spanien der Anarchosyndi-
kalismus die wahrscheinlich groBte

Organisation der Arbeiterscheift. Die

Massenbewegung verlor/wfihrend des

Krieges an Bedeutung, wurde naeh dem

franquistischen Sieg im Landesinneren

nahezu vollig zerschlagen und erlebte

kurz nach der ‘Wiederzulassung der

Gewerkschaftsfreiheit in Spanien

(1977) nur eine kurze (Schein—)Bliite,
bevor sie sich spaltete, in ideologische
Grabenkéimpfe verwickelte und sich

selbst zur EinfluBlosigkeit verurteilte.

,Bedeutsam ffir die Entwicklung der

Organisation wéihrend des Franquismus
und danach war vorallem das Verhalten

der anarchosyndikalistischen Gewerk-

sehaft Confederacidn Nacional del

Trabajo (CNT) im Krieg: ihr Einm’tt in

die Regional- und Zentralregierungen,
ihre partielle Hintanstellung der ‘So-

zialen Revolution’ zugunsten des mili—

tfirischen Sieges, ihr allm'aihlicher Poli-

tisierungsprozeB. Fiir viele Basismit—

glieder hatten damit die “Verant-

wortlichen” der Organisation ihre

Glaubwfirdigkeit verloren, die ideolo—

gischen Gegner des Anarchosyndika-
lismus sahen sich in ihren frfiher bereits

vorgebrachten Kritiken an der Untaug—
lichkeit der anarchosyndikalistischen
“Lehre”als Orientierung ffirpraktisches
Handeln bestéitigt. Innerhalb der liber- .

téren Bewegung selbst reaktivierten der

Siindenfall des Regierungseintritts und

die “reformistische” Zusa'mmenarbeit

mit anderen Gewerkschaften und Par-

teien alte Fliigelkéimpfe, die wie ein

roter Faden die Geschichte des spani-
schen Anarchismus und Anarcho—

syndikalismus durehziehen.

Alle anarchistisehen Autoren, die sich

selbstkritisch mit ihrer Bewegung und

deren Rolle in der neueren Geschichte

Spaniens auseinandersetzen, weisen auf

die mangelnde Ubereinstimmung der

Anarchisten in der Konzeption und

Realisau'on des angestrebten Zustandes

hin, den die GewerkschaftCNT und die

“rein” anarchistische Federacidn Anar—

SF 2/96 [43]
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quista Ibérica (FAI) iibereinstimmend
“libertarer Kommunismus” nannten.

Inner-anarchistische Auseinander-

setzungen und fehlender Konsens in

ideologischen und praktischen Fragen
lassen sich bis in die Anl‘ange der Be-

wegung zuriickverfolgen: Bereits auf

dem ersten spanischen Arbeiterkongrets
1870 in Barcelonawurde das Programm
der Jurafoderation erst nach einer

Kampfabstimmung angenommen, die

bereits den zukfinftigen Dissens zwi-

schen ‘Reformisten’ und revolutionaren

Aktivisten vorwegnahm. Die Ausein-

andersetzungen z'wischen den ver-

schiedenenFlijge-ln lieBen in den fol—

genden Jahrzehnten nicht nach, sondern

wurden eher verscharft und erreichten

in den Jahren der II. Republik (1931-

1936/39) einen Hohepunkt. 1931

zerbrach die anarchosyndikalistische
Gewerkschaft gar, und das Verhfilmis

zwischen der CNT und der FAI war

niemals ungetriibt. Es bediirfte einer

genaueren undausffihrlicheren Analyse,
um in jedem Einzelfall die Grfinde der

Divergenzen herauszuarbeiten; allge—
mein laBt sich jedoch so vie] sagen, daB

sie in engerem oder weiterem Sinne alle

um die Frage von Strategic und Taktik

drehten, um das Problem somit, ob der

“Endzustand des ‘libertaren Kommu—,

nismus’ allmahlich und quasi-refor—
mistisch oder unmittelbar, sozusagen
als Willensakt des revolutionaren Gei-

stes zu erreichen sei. Aufdem Zaragoza-
kongreB vom Mai 1936 kam es zwar

zur Wiedervereinigung der abgespal—
tenen “Oppositionsgewerkschaften”,
ideologische Differenzen blieben im

SchoB der libertiiren Bewegung jedoch
weiterbestehen.3

Der Beginn des Burgerkriges iiber—

raschte den spanischen Anarchismus

und Anarchosyndikalismus somit in
einer Entwicklungsphase, in der (rein
auBerlich) die Einheit der Bewegung
hergestellt war, in der faktisCh aber

wichtige Fragen beziiglich der ange-

strebten Revolution unentschieden

waren; diese Ambivalenz sollte erheb—

liche Rfickwirk‘ungen aufjene zugleich
mit dem Burgerkrieg einsetzende ‘So-

ziale Revolution’ haben, deren Triiger
in den republikanisch gebliebenen
Landesteilen vor allem die in der CNT

gcwerkschaft1 ich organisierten Arbeiter

waren. In einigen Landesteilen wurde

innerhalb weniger Wochen das beste-

hende politische, soziale und okono—
'

mische System weitgehcnd abgeschaf{t

[44] SF 2/96'

und die traditionelle Form der Herr- ‘

schaft liquidiert. Die Regierungen in
Madrid Vund Barcelona blieben zwar

bestehen, die tatsachliche Machtaus-
fibung aber ging (vortibergehend) an

neue soziale Gruppen und Institutionen
fiber.

‘

Als sich nach der'Niederschlagung
des Militarputsches am ‘19. Juli 1936
die ‘Soziale Revolution’ unkoordiniert
und unkontrolliert wie ein Lauffeuer
fiber weite Teile des republikanischen
Territoriums ausbreitete, stellte sich fur
die Trager dieser Revolution nicht nur

die Frage der wirtschaftlichen Neu»

strukturierung auf kollektivistischer
Grundlage; zugleich gait es, das poli-
tische Verhaltnis des organisierten
Anarchismus zum bisher radikal abge—
lehnten Staat neu zu bestimmen. Der
Militaraufstand hatte den Staat in seinen

v Grundfesten erschiittert; die Institutio-
nen, in denen die Anarchisten den

Unterdriickungsapparat “Staat” sym-
bolisiert sahen -

Polizei, Heer, Ver-

waltung, Regierung - bestanden nicht
mehr, waren machtlos oder in Auflosung
begriffen. In dieser kritischen Situation
muBte die weitere Entwicklung davon

abhéingen, wie sich die realen Macht-

trager,d.h. die anarchosyndikalistischen
Organisationen der Arbeiter, verhalten
wi-irden: Sollten sie den Staat vollends

zerschlagen und -

entsprechend ihrem
Vorentwurf— durch horizontal und ver-

tikal miteinander verbundene Produ»

zentenvereinigungen und Selbstver-

waltungsorgane miteinander ersetzen?
Den anarchistischen und anarchosyn-
dikalistischen Komitees war sofort klar,
daB sich in der historischen Situation
des fehlgeschlagenen Militaraufstandes
die erste (und wohl einmalige) Chance
bot, den seit Jahrzehnten programma-
tisch verkiindeten “freiheitlichen Kom-
munismus” zu realisieren.

Diesen Vorentwurf in den Wirren der
ersten Kriegs— und Revolutionstage zu

realisieren, konnte nicht schwierig er-

scheinen. Alle zeitgendssischen Beo-
bachter stimmen darin libercin, daB am

19. Juli 1936 der republikanische Staat
praktisch zusammengebrochcn war und
die Macht auf der StraBe lag. Die

Bedingungen zur Durchsetzung des
freiheitlichen Kommunismus schicncn
ideal.

Betrachtet man demgegeniibcr die

soziopolitische Konstellation cin Jahr
nach Kriegsbeginn, so fallt die augen-
scheinliche Umkchrung der Ausgangs—

situation ins Ange. Die vor allem im

Osten des Landes (Katalonien, AragO‘
nien, Levante) nahezu' allmachtilge und
auch in anderen Landesteilen ein—

fluBreicheCNTwarMitte 1937politisch
ausgeschaltet, sozial und wirtscha ftlich

marginalisiert, innerlich zerstritten,
nach auBen geschwacht. Die zuv‘or fast

einfluBlosen Kommunisten waren zur

bedeutendste Panei im republikani—
schen Herrschaftsgebiet geworden und
konnten in der Volksfrontregierung
schon seit langerem ihren Willen

durchsetzen. Vor allem aberi D85

zusammengehrochene Staatsvvescfl
hatte sich erstaunlieh schnell wiedcr

aufgerichtet, Regierungschef Juan

Negrin hielt als “Starker Mann” (101‘

Republik die Ziigel straff in der Hand,
die Revolution war auf alien Gebieten

zurtickgedréingt, z.T. gewaltsam liqui-
diert worden.

‘

Ans der Gegenfiberstellung def

Machtrelationen im Sommer 1936sz-
1937 und der auff'alligen Verande‘rung,
die das Verhiiltnis von Staat und Revo-
lution im Vergleichszeitraum erfuhr,
ergibt sich die Frage nach den Griindcn
fur diesen Wandel sowie nach den

Stationen, die in diesem ProzeB des

Niedergangs der Revolution und dcr

Restauration des Staates durc‘hlaufcn
worden sind.

;
Als die Anarchisten nach der Nibder-

achlagung rebellierender Truppenteilc
m einigen Gegenden Spaniens im Juli
1936 sehr schnell erkannten, daB die

VOHSLandige Realisierung ihres Gesell-

schaftsprogrammseineranarchistischen
Diktatur gleichkommen wiirde, ent-

schlossen sie sich, unter MiBachtung
ihrer Ideologie und jahrzehntelangcn
antistaatlichen Praxis, zur Zusammcn—
arbeit mit Regierung und Staat. Ent—

scheidend fiir die Fortentwicklung der

anarchistischen Revolution war dabei
die Frage sowohl nach derOrganisation
dieser Zusammenarbeit als auch nach
den Verandemngen, denen die Macht
der Anarchisten im Kriegs— und Revo—

lutionsverlauf unterzogen sein wiirde -

eine Frage, die mutatis mutandis auch

for die Russische Revolution gestellt
wordcn ist.‘

' 1

Der Anarchist Juan Garicia Oliver,
der spilter Iustizministerr der Republik
wurde, hat in einem Riickblickl die

Entscheidungssituation von CNT lund
FAI dcutlich werden lassen. Fiir ihn

standcn zur Alternative: “Entwedcr
frciheitlicherKommunismusmaseincr



a“archislischen Diktatur gleichkam,
Oder Demokrarie, was Zusammenarbeit

bedeutete.”5 Die katalanischen CNT-

Bflzirkskomilees beschlossen, mit den,

fibrigen ‘antifaschistischen’ Krfiften in

einem gemeinsamen Gremium, dem

Zemralkomitee der Antifaschistischen

Milizen, zusammenzuarbeiten. Damit

gcwann - wenige Wochen nach dem

“radikalen”ZaragozakongrefiderCNT.
auf dem die anarchistisch-orlhodoxe

Linie der FAI Sich voll durchgesetzt
hatle - jencr “revisionislische” Flfigel
dCS organisierten Anarchismus die

Oberhand, der schon seit langerern da-

rauf hingcwiesen hatte, daB der Uber—

gang vom Kapitalismus zum herr-

SChaflsfreien Kommunismus nicht vor—

bchaltlos vollzogen werden konne. Mit

Cincm Schlag wurde den katalanischen

Anarchisten deudich, daB sie keine

Strategic als Handlungsanleitung fiir

die Phase des 'Ubergangs von einer

Gcsellschaftsordnung in die andere

meickelt hatten.

IhreEnlscheidung,milderRegierung
"Dd den politischen Parteien zusam-

fncnzuarbeiten, war der Anfang einer

Ideologischen Entwicklung, die nicht

“Ur zur Akchtierung des Staatsap-
Darates und der Regierung, sondern

konsequemcrweise auch zur Teilhabe

an der Macht fijhrte. Der Gesinnungs-

°fiGANo
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wandel von absoluter Ablehnnng des

Staates fiber (lessen (durch die Aus-

nahmesituarjon des Krieges bedingten)

Hinnahme bis zu seiner Starkung und

Veneidigung verlief in deutlicli unter—

scheidbaren Stufen: Das katalanische

Zentralkomitee der Antifaschistischen

Milizen konstituierte sich zwar als

‘revolutionares’ Machtorgan, arbeitete

de facto aber - was sich schon aus seiner

personellen Znsammensetzung 'ergab—

von Anfang an mit der Regiernng zu-

sammen. Sehr schnell erkanmen die

AnarChisten auch, daB ihr eigentliches

Anliegen, namlich das beschleunigte

Vorantreiben der Sozialen Revolution,

zum groBen Teil eine Macht—Frage war,

daB also die Ablehnung jeglicher

Herrschaftsausiibung von ihren ideo-

logischen Gegnern im republikanischen

Lager gegen sie verwendet werden

konnte (und wurde). In einem zweiten

Schritt forderten sie daher die Ein-

setzung eines “Nationalen Verteidi-

gungsrates”6, der an die Stelle der Re-

gierung treten sollte. In diesem Organ

(das nichts anderes als eine Regierung

mitandererBezeichnung gewesen ware)

sollte die CNT mit der UGT und den

Republikanem nnter Vorsitz des UGT—

Ffihrers Francisco Largo Caballero

veramwortliche Posten iibernehmen.
Als dieserPlan einer Gewerkschafts-

Organ der

Jugend F.I.J.L.

anarchosyndikalistischen

regierung am Widerstand aller poli-
tischen Lager sowie des liberalen

Staatspréisidenten Manuel” Azana

scheiterte, waren die Anarchisten (be-
zeichnenderweisezuerst in Kalalonien)
bereit, Regierungsverantwormng zu

libernehmen. Sic setzten zwar dutch,
daB die Regionalregierung Generalizat

in Zukunft die revoluu'onare Bezeich—

nung “Rat” (Consejo) erhielt, finderten

jedoch nichts am exekutiven Charakter

dieser Institution. Mit ihrer Regie-

rungsbeteiligung battendie Anarchislen
nicht nur verbal, sondernauch faktisch

eines ihrerPrinzipien durchbrochen. Es

lag in der Konsequenz dieser Entwick—

lung, daB sie — als letzte Phase in dem

einmalbegonnenen AnpassungsprozeB
— weitere sechs Woohen spfiter der

Zentralregierung in Madrid beitraten.

Der Politisierungsprozefi des organi-
sierten Anarchismus Spaniens hat hef-

Anarchistisches Theoriemagazin

tige Diskussionen im eigenen Lager,
auf der Ebene des internationalen

Anarchismus, bei den Gegnem der

Anarchisten auf republikanischer und

nationalistischer Seite und schlieBlich

unter den Historikernjeglicher Couleur

hervorgerufen7. Die Stellungnahmen
'

reichen von fiberzeugter Zustimmung
fiber sélmtliche Schauierungen an Recht—

fertignngen, Zweifeln, Einwendungen
bis hin zu radikaler Ablehnung. Die

Verunsicherung im anarchistischen

Lager war nichl zu fibersehen - ebenso-

Ea grave situacmn de Ins Nantes exige and Gamma
8 tndas las Uruanizacinnas unliticas-y séndiaaiea
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Organ der Katalaniscben CNT

wenig wie das Hohngelfichter der anar—

cbistischen Gegner zu iiberhfiiren war,

die im Regierungseintritt von CNT und

FAT nicht eine ausnahmebedingte
Taktik, sondern das faktiscbe Binge—
standnis der Niederlage der antistaat-

lichen und antipolitiscben Einstellung
sahen. -

Als die CNT/FAI-Minister die Re—

gierung verlassen batten, legten sie

Organ der CNT Valencias

9,
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offentlich Recbenscbaft iiber ihre T21-

tigkeit ab. Der Bericht Federcia Mont—

senys“ zeigt exemplarisch die Zweifel,
Gewissensbisse und inneren Wider-

spriicbe auf, die die Teilnahme an der
Macht [in den Anarchismus mit sich
brachte. Er macbt zugleich deutlich,
daB den Anarchisten infolge ihrer
friiheren radikalen Ablebnung der
bestehenden (S mats-)Ordnungjeglicbe »

Kenntnis der Regierungsgescb‘afte und
der Staatsverwaltung feblte; diese
politische Unkenntnis wurde von Repu-
blikanem und Kommunisten im Mai
1937 dazu verwendet, die Anarchisten
wieder aus der Regierung auszuboten.
Als die CNT/FAI im September bzw.
November 1936 Regierungsverantwor-
tung fibemahmen, befand sich die
SozialeRevolution a‘ufdem Hohepunkt.
Es lag daher im Interesse aller

republikaniscben (nicht-anarchisti—
schen) Organisationen, durch Integra-
tion des Anarchismus in das bestehende

‘

Staatsgeffige und Ubertragung von

Verantwortung eine 'gemafiigtere Hal-

tung der Ffihrungsgremien und damit
eine Eindéimmtmg der Radikalitéit an

der Basis zu erzielen. Diese Recbnimg
istletzten Endes auch aufgegangen. Die
anarchistischen Minister trugen selbst
z-ur “Legalisierung” der revolutionaren

Errungenscbaften bei; dies bedeutete in
den meisten Fallen jedocb Kontrolle,

'

Kompetenzeingrenzung der Basisor-

gane, Mitspracberecht des Staates,
Zurijckdréingung der Revolution.

Ein Beispiel hierfiir ist die Ersetzung
der in den ersten Kriegstagen spontan
entstandenen Komitees, in denen zu-

meist die gewerkschaftlicb organisier-
ten Arbeiter tonangebend waren, durch

Gemeinderéite, deren Mitgliederjedocb
nicht gewahlt, sondem von den politi-
schen und gewerkschaftlicben Organi-
sationen proportional zu ibrerjeweiligen
Starke am On delegiert wurden. Diese
folgenreiche Umstrukturierung lokaler

Leitungsorgane wurde in Katalonien
bereits am S.Oktober 1936, fiir das
restliche republikaniscbe Territorium
am 4.1anuar 1937 dekretiert. Obwohl
dies fiir die Anarchisten in den meisten
Fallen eine Macbteinbufie darstellen

muBte, akzeptierten sie die Regie—
rungsmaBnabmen; sie wiesen lediglich
in einem Rundschreiben9 ihre Lokal-

organisationen an, aufdieproporiionale
Verteilung der Posten in den neuen

Gremien zu acbten. Die Anarchisten

batten vom Kabinett aue miterlebt, wiC

die Ortskomitees als nabezu autonomc
V

Lokal-"Regierungen" ihre eigene Poli-
tik betrieben, Regierungserlfisse mIB-

achteten und auf ortlicher Ebene zahlr

reicbe staatliche Funktionen usurpier—
ten. SchlieBlich stimmten die CNT
Minister der vor allem von kommunl‘

'stischer und republikaniscber ScilC

geforderten Auflosung der Lokalkomi—
tees zu. Die anarchistische “Basis”
wiederum konnte sicb nur ungleich
schwieriger als friiber Clem ErlaB éiner

. . l -

.

Regierung widersetzen, in der lbre 01-

genen Vertreter saBen. Die disiipli-
nierende Wirkung der anarchistischcn

Regierungsbeteiligung ist offensicbt—

lich. Sie la'Bt sich ebenso deutlicb an

einem weiteren Beispiel ablesen:

Als es Anfang Mai 1937 in Barcelona

zu 'schweren ‘bewaffneten Auseinan-

dersetzungen zwiscben Kommunistcn

und Anarchisten kam, fubren die CNT-
Minister nach Barcelona, wirltten
maBigend auf ihre dortige’n Genossefl

ein und trugen dadurcb zur Beilegung
des Konfliktesbei‘“. Nacbtraglicb habcn

sicb Anarchisten vorgeworfen, ver‘séh-

nend in den 3 traBenkampfeingegri [fen

zu habcn“, da ausschlieBlicb Kom-

munisten und RepublikanerNutzen aus

diesem Eingriff gezogen batten. In

unmittelbarem Zusammenhang damil
standen auch Krise and Fall der Re—

gierung Largo Caballero und das Aus-

scbeiden der Anarchisten aus dem

,
Kabinett. Inzwischen abet konnte‘ das

anarchistische Abseitsstehen vom poli—
tischen Gescheben relativ gefabrlos
verwunden werden: Die Macbtrelatio—
nen batten sicb im Friihsommer 1937
gegeniiber Herbst 1936 grundsiitzlich
geéindert. Durcb die Intemationalisie-

rung und Verléingerung des Krieges,
batten die Kommunisten, dank ibrer

Verbindung zum Waffenlieferanten

Moskau, derart an EinfluB und Macht

gewonnen, daB sie von einem gelegent-
lichen Aufbéumen der (ideologisch
verunsicherten) Anarchisten ni‘ehts

mehr zu beffircbten batten.

In bistoriscber Perspektive fijhrte dcr

Regierungseintritl von CNT und FAI

somit nicbt nur zu einer Identitz‘ttskrisc

der libertaren Bewegung, sondem trug

zugleich direkt zur Domestizierung der

Revolution and indirekt zur Macbtcr-
weiterung der Kommunisten bei. Nach

seinem Ausscbeiden-aus dem republi-
kaniscben Industrieministerium gestand



l
l
r

v

5
l

l
l

i

Joan Peiré offentlich ein: "Wir sind so

ehrlich gewesen, daf3 wir uns wie

a“SgeSPr0chene Naivlinge benommen

haben.” ‘2
Diese Einsicht ffihrte bei den

Afflarchisten jedoch nicht zur Riickbe-

SmnungaufihrerevolutionareTradition
3:; direkten Aktion, des Antipoli-

Smus und der Staatsverneinung -

a“Ch dann nicht, als die Angriffe aufdie

rCvolutioniiren Errungenschaften, wie

c[Wa in Aragonien, immer massiver

Wurden. Das Millionenpotential von

ENT/FAI blieb im innerrepublikani-
Chen Machtkampf ungenutzt. Die

anarchosyndikalistische Gewerkschaft

egm’igte sich mit verbalen Protesten

“10d
der Drohung, ihre Mitglieder aus -

31611 Komitees zuriickzuziehen, wenn ,

dlc antifaschistisehen Organisationen

n{Chtunverziiglich an die“Ausarbeitung

Sines gemeinsamen Programms’”3
glngen. Zu diesem Zeitpunkt (Herbst

1937) wurden allerdings derartige

Dr0hungenniehtmehremstgenommen,
da Von ihnen nichts Emstes zu befiirch—

ten war. Der spanische Anarchismus

liatte den Hohcpunkt seiner Macht

uberschritten.

NGbcn das katalanische Zentralko-

mllec und die Unzahl revolutionarer

KOmitees auf lokaler Ebene [rat in

‘Afragonicn ein drittcs Organ, das sich

cInerscits als Revolutionsinstrument,

andererseits als Kcimzelle eines neuen

Slailtsaufbaus verstand: der“Regionale
Veneidigungsrat”, 'der Consejo Regio-
na] d0 Defensa de Aragén”. AIS diCCNT

Emit: September 1936 auf einer Ver-

§ammlung der Smdt- und Dorfkomitees

1m aragonesischen Bujaraloz die Ein-

SCIzung dieses regionalenZentralorgans
bcschloB, in dem ausschlieBlich Anar-

Chosyndikalistcn vertreten waren, ver-

fO‘lgte sie damit (nach cigenen Angaben)

C110. Absicht, die Willkiir katalanischer

Mllizkolonnen zu beenden, die in Ara-

gOnicn “wie in erobcrtem Gcbiet” hau-

SlC'n, die wirtschafdiche Zusammenar-

9011 auf fiberlokaler Ebene zu effek-

llVieren und die militiirischen Aktionen,
VOr allem zurRiickerobcrung der Haupt-
Sladt Zaragoza, zu koordinieren.

Die Bildung einer de-facto—Regio-

nalregierung der Anarchisten entsprach
dercn Tradition isoliert—unkoordinierten

Vorgehens: Die aragonesische CNT-

RCgionalfoderation hatte ihre Absicht

Weder mit der benachbarten katalani-

Sehen Regionalregierung, in der zu

dlcscmZeitpunktbcreitsCNT—Vertreter

saBen, noch mit dem CNT-National?
komiteeabgestimmt. DaBdie Stalinisten

des Partido Comunista de Espafia (PCB)

sich mit diesem fait accompli nicht

abfinden wiirden, war abzusehen; vor—

laufig mufiten sie aber -

wegen ihrer

geringen Starke in Aragonien - noch

zuriickhaltend taktieren. Anfang No-

vember 1936 ersuchte der Regionalrat

die Zentralregierung um seine Aner-

kennung und betonte dabei seine “ab-

solute Identifizierung mitderRegierung

der Republik”‘5. RegierungschefLargo
Caballero und Staatspréisident Azana

zeigten sich der Idee einer Regional-

regierung gegeniiber nicht abgeneigt,

forderten abet die Einbeziehung aller

Volksfront-Organisationen. Der neu—

strukturierte Verteidigungsrat, der am

17. Dezember 1936 gegen den Willen

der Kommunisten offiziell anerkannt

wurde, hatte Vertreter der Izquierda

Republicana, der UGT, des PCB and

des Partido Sindicalistaaufgenommen;

die CNT hatte nach wie vor die Schlfis—

selstellungen inne“. In den Monaten

nach seiner Legalisierung nahm der

Consejo de defensa unter der Leitung

von Joaquin Ascaso den Wiederaufbau

der nahezu zusammengebroehenen

aragonesischen Wirtsehaft in Angriff:

Er organisierte Agrarkollektivwirt-
schaften, dehnteden Handel ins Ausland

aus,emarbLandwirtschaftsmaschinen
und besorgte im Februar 1937 die Zu-

sarnmenfassung aller agrarischen Kol-

lektivwirtschaften zu einer Regional-

organisation.
Die Einsetzung des aragonesischen

Verteidigungsrates stellte einen ekla—

tantenBruch mitderbisherigenTheorie

und Vorkriegspraxis des spanischen

Anarchismus dar. Der Rat fibernahm

samtliche Funktionen einer Regional-

regierung; im Gegensatz zur katalani—

schen Generalitat aber, die ihre Legi-

timation aus den Volksfrontwahlen vom

Februar 1936 bezog, konnte der Ara-

gonienrat nur auf eine Absprache in—

nerhalb der Partei— und Gewerkschafts—

apparate und seine Sanktionierung

durch die Zentralregierung verweisen;

eine demokratische Legitimation fehlte

ihm. Als nach dem republikanischen

Regierungswechsel im Mai 1937 der

EinfluB der Linkskriifte deutlich im

Sinken begriffen war, setzte gleichzeitig

eine'geschickte, hauptsaehlieh von den

Kommunisten geschiirte, von Rechts-

sozialisten des Panido Socialism Obrero

Espafiol (PSOE) und ‘Republikanem
mitgetragene Kampagnegegen den von

derCNT majorisierten Verteidigungsrat
ein. Am 11.August 1937 gab der offi—

zielle S matsanzeiger die Auflésung des

Consejo bekannt; in den folgenden

Tagen wurden von kommunistischen

Truppen unter Enrique Lister viele

Kollektivwirtschaften zerstort und

CNT-Mitglieder aus den Gemeinde-

raten ausgeschlossen”.
~

Mit der gewaltsamen Auflosung des

Veneidigungsrates erreichte der “Re-

staurations”-ProzeB der zentralen

Staatsgewalt seinen Hohepunkt; aus-

.““‘

I
«new» IIR LA I’. , ,

Won-m

:PROCLAMA
l
l

l

Organ der FAI

.

serdem konnten die Kommunisten und-
the Volksfront-Verbiindeten in ihrer

Auseinandersetzung mit den Anarchis—

ten einen deutlichen Sieg verbuehen.

IdeologiseheGegenséltze Ireffen aufdas

Bestreben derRegierungnach Zemrali—

sation der Militar- und Staatsgewalt
und gehoren zu den wichtigsten Be-

dingungsfaktoren fiirdie Auflosung (163

Rates. Die Verscharfung der Kriegs—
fi'ihrung und die Hinauszogerung des

Kriegsendes akzentuierten die aus der

spezifischen Konstellation der Klas-

senkrafteresultierendeninneren Schwa-

chen der revolutionaren Bewegung und

trugen zu ihrem Niedergang bei.
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Die Geschichte des revolutionaren

Syndikalismus im weiteren Kriegsvep
lauf war sowohl im machtpolitischen
wie im ideologischen Bereich weitge-
hend ein Riickzugsgefecht. Auf wirt-

schaftlichem Sektor wurden die Anar-

chisten marginalisiert, auf politischem}
zum groBten Teil ausgeschaltet; revo-

lutionare Ermngenschaften '(etwa kol-

lektivierte Beniebe) blieben zwar bis

Kriegsende bestehen, unteilagen aber

staatlicher Kontrolle. Bedeutsam ange—

sichts dieses effektiven Machtverlustes

ist die Reaktion der CNT: Sie mobili-

sierte nicht etwa ihre Massengefolg-
schaft, besann sich nicht aufbisher pro-

klamierte Mittel und Ziele, sondem

flfichtete in einen verbalen Eskapismus,
der deutlich werden laBt, daB sie

schlieBlich nur-noch eine Position der

Selbstrechtfertigung zu verteidigen
suchte.

Dali die vom Krieg allen Organi-
sationen des republikanischen Spanien
aufgenotigte Zentralisierung, Bfirokra—

tisierung und Hierarchisierungauch vor

dem organisienen Anarchismus nicht '

haltzumachen branchte, war auf den

PolitisierungsprozeB zuriickzufiihren,
der in CNT und FAI bereits in den

ersten Tagen nach dem 19. Juli 1936

eingesetzt hatte and im Juli 1937 zur
Preisgabe wesentlicher Grundpositio-
nen des klassischen spanischen Anar—

chismus fiihrte‘“. Diedamals in Valencia

von der FAl verabschiedete Resolution

lehnte, obwohl ein Verzicht auf das

angestrebte Endziel des herrschafts—

freien Kommunismus explizit zuriick-

gewiesen wurde, den Staat nicht mehr

schlechthin ab; die Anarchisten be-

;eichneten sich nurmehr als “Feinde

der Diktatoren” und der “totalitaren

Regierungsform”, forderten ihre Mit-

glieder jedoch zur Mitarbeit in beste-

henden Staatsinstitutionen aut’. “Entge—

gen unserer ablehnenden Haltung in

der Vergangenheit ist es Pflicht aller
Anarchisten, in all jenen offentlichen

Institutionen mitzuwirken, die dazu

beiIIagen konnen, die neuen Verhalt-

nisse zu befestigen und voranzutrei-

ben.”‘9

Allerdings fanden sich nicht alle

Anarchisten mit dieser Haltung ab. So

fanden etwa die (in der libertaren

Bewegung schon “traditionellen”)

ideologischen Auseinandersetzungen
fiber das “Wesen” des “wahren” Anar-

chismus ihre Fortsetzung in dem Prin—
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zipienstreit zwischen den anarchisti-
schen Gremien und der Jugendorga-
nisationJuvenzudesLibertarias. In einer
wahrscheinlich Ende 1937 erschienenen
Broschiire20 warfen diedrei Anarchisten
Santana Calero, Severino Campos und
Jose’ Peiram den“‘kleinen Chefs” ihrer

Organisation Verrat '

an den “ideolo-

gischen'Prinzipien des Anarchismus”
vor. Die Autoren wandten sichdagegen,
daB unterdem Vorwand: ‘DieUmst'ande
erfordern es’ derAnarchismus in seinen

Grundprinzipien verletzt wurde. Sie
selbst verstanden sich als Sprachrohr
der “iiberlegten Opposition des bewuB—
ten Teils der libertaren Bewegung”;
ihre Kritik richtete sich sowohl gegen
die “ideologische Desorientiertheit” und
die “Anarcholeninisten”als auch gegen
den “Autoritarismus”, der im anarchi-

stischen Lagerkeine abweichendeMei-
nung mehr zulasse. Die anarchistische '

Jugendorganisation konnte allerdings
mit dieser Stellungnahme - die sich
etwa mit der Position der Amigos de
Durrutz' vergleichen lieBeZ‘ — keine
Revision der anarchosyndikalistischen
Position mehr erreichen. Diese hatte
dutch den katalanischen EntschluB vom

20. Juli 1936 zur Zusammenarbeit mit
den anderen republikanischen Kr'afien
ihre entseheidende Weichenstellung
erfahren. As sich dieLinkskriifte damals
zum Verzicht auf die radikale Dutch-

fiihrung ihres revolutionaren Pro-

gramms entschlossen,ermoglichten sie
nicht nur ihre allm'ahliche Integration
in das Staatswesen, sondern leiteten
auBerdem einen ProzeB ein, der seine
inhaltliche Bestimmung in Zentrali-

sierung, Btirokratisierung, Hierarchi-

sierung und Politisierung der anarchi-
stischen Organisationen fand.

Dieser ProzeB lief parallel zu einer
zunehmenden Distanzierung zwischen

anarchistischerGewerkschafts-”Basis”
und CNT/FAI-"Ffihrungsgremien”;
diese Distanzierung wird in der neueren

Forschung als ein wichtiger Grund ftir
den Einflquerlust des Anarchismus
gegem'iber den restaurativen Kraften

hervorgehoben. Noch wahrend des

Krieges, im Jahre 1938, schrieb Diego
Abad de Santillén selbstkritisch (auf
seine Organisation und sich selbst

bezoge‘n): “In allen Revolutionen ver-

suchen die fortschrittlichen Minder—

heiten, so weit wie moglich auf dem

GebietderReaJisiemng,derZerstorung
des alten Regimes und des Auibaus

neuerLebensformen voranzuschzeiten.
In der spanischen Revolution haben
diese Minderheiten nicht sozialen Fort—

'

, sondem Rikckscliritt ermoglich‘t (---)
In Spanien gab es eine breite Masse, die

die Revolution wollte, and BS gab
sogenannte Ffihrungsminderheiten,
unter denen sich auch die unsrig‘e b6-

fand, die zum Erreiehen disses Zieles

nichtnurnichtangesportund aufgerufen
und es somitennfiglicht haben, sondem
die diesem Bestreben auBerdem mil

allen Mitteln die Fliigel stutzteiLT’22
Unterdem Schlagwortdernationalen

Verteidigung und des nationalre‘volu—
tionaren Krieges gegen den internatio-
nalen Faschismus wurde dem Anaf‘

chismus im Spanischen Bargeikricg
sehr schnell ein poiitischer Burgfriedc
angeflfitigt, dessen Konsequenzen fijr

den Fortgang der Revolution er auS

politischerNaivité’ttzaerstverkannteund
schlieBlich nichtverhindemkonnte. Das

Prinzip der von den Volksfrontpaiteien
verfochtenen Legalitat konntei sich

alimahlich gegen das radikaldemokra-
tisch interpretiertePrinzipderiegitimcn
Volkssouveranin’it dutchsetzenn IhF'3

Forderung nach politischer und lmili-

tarischerEntscheidungszentralisierung,
Wiederabschaffung der revolutionaren

Machtorgane und Kompetenzerweite—
rung staatlicher Instanzen konnten die

Volksfrontparteien mit dem einleuch-
tenden Argument begn'inden, diencucn
Elemente der Wittschaftsstruktur und
des politischen Systems funktional und

effizient aufeinander abstimmen ZU

WOHCH; zu lange fibersahen die sozial—

revolutioniiren Krafte “den unauiheb-

baren Zusammenhang der okonomi-

schen mit der politischen Aktio‘n in

jeder, vor allem aber in der revolu—
tionaren Phase des proletarischen Klas-

senkampfes’m. Im sozialpolitischcn
Kontext des Spanisehen Btirgerkri‘eges,
in dem der Staat immer mehr in den

sozialen und okonomischen Bercich

eingriff, vemachléissigten die Revolu—
tionare, allen voran die Anarchisten, in

den machtpoiitisch weichenstellenden
Monaten den staatliohen Bereich, was

nicht nur zu ihrer baldigen Ausbootung

aus allen Schaltstellen der republi-
kanischen Poiitik, sondem auBerdem

zur rapiden Restauration des Staats-

apparates und Ietztlich zum Niedergang

der Revolution fiihrte. Sie vers'aumtcn
es, den spontanen Massenaufbruch vom

Juli 1936 in Organisationsformcn



hinfiberauffihren, die die Erhaltung der

rsvolutioniircn Errungenschaflen ge—
Slchcrt und cin Welterffihren der Revo-

lution erméjglicht hfitten.

Stalldcsscn leisteten die Anarchisten

dLlrch ihren (inzwischen heftig von in-

“On selbst krilisiertcn) colaboracio-

niSmo und den Regierungseintriltfiurch
den sic dcs “Nimbus dcr toLalen Alter-

native”24 verlustig gingen,‘ der Ent-

WiCklung zum starkcn Staat Vorschub.

Cscnllichc S talionen dieser Entwick-

lung Waren die Zusammenarbeit zwi-

‘

SChCn Rcvolutioniiren und Vertretern

dcr alien Ordnung in “halbstaatlichen”

Organcn(z.B.dem katalanischen Miliz-

kOmilee), dicRegierungsbeteiligung der

Anarchisten, Linkssozialisten und

amiSlaatlichen Marxisten, der Aufbau

dcr neucn Volksarmee im traditionall—

militijrischen Stil, die Schaffung eines

Straffen Polizeiapparates unter Regis-

rungSkonlrolle, die Ablésung der

lOkalen Rcvolutionskomitees dutch

“von obcn” cingesetztc Verwaltungs—

Organs und die allméihliche, z.T. auch

gewaltsamc Auflésung aller in den

irren der Revolutionsmonate entj
Slandcnen Institutionen (z.B. des Con-

3910 do Aragén). DaB dieser Entwick-

lung zum “starken” St'aatrelativ wenige
'

Hindemissc in den Weg gelegt wurden,

13‘ Vor'allcm darauf zuriickzufiihren,
(133 die brcilc Massc der revolutionfiren

Anhéingerschaft allméihlich den im

amen dcr Staatsfiison und unter Be—

riicksichtigung dcr auBenpolifischen
age zuschcnds auch von ihrcn Vertre—

ICm vorgcbrachten Argumentcn der

iiBigung und Zuriickhaltung erlag.
Ohne cine klare Fiihrung verlicf der

rCVOIulioniirc Impetus, dessen Trfiger

ideologisch stark verunsichert waren,

1m Sande. In dem MaBe, in dem die

SpontaneiuitderMassenkanalisicrt und

kOnLrollicrtwurdc, nahm dieRevolution .

'

Von ihrcn urspriinglichen Zielen und

lheorctischen Entwiirfen Abstand; sic

englc ihren eigenen Aktionsraum ein

11nd crweiterte damit das Wirkungsfeld
des schlieBlich in nahe'zu alle gesell-'
SChaftlichen Bereiche vordringenden
Slaalcs. Damit hatte sich gegen Ende

dcs Krieges das Verhéiltnis Gesellschaft
‘

Slaatim Vergleich zu Juli 1936 nahezu

Vollstfindig zugunsten des Staates ver-

kchrt.
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Die Befreiung der Gesellschofl

yon den MannIIchkeIien
‘

Pdrodigménwechsel im Anarchismu5?.

Bic/I landrOckermifHi/fe Von pet:
Undo'er Ulcpiegruppe Munster

In der Ausg‘abe der graswurzelrevolu—
Lion (Nr206) istAndrea Maihofers Buch

“Geschlecht als Existenzweise” vorge-

steilt worden. Damit hat die “sex/gen-
der”-Diskussion nach der“interim” nun

auch die GWR erreicht. Es gibt inzwi-

schen einen Berg von Papieren, die sich

genauso radikal wie akademisch mit
_

dem “dekonstruktiven Feminismus”
~

auseinandersetzen. Diese Artikel sind

nicht nur deshalb schwer verstfindlich,

weil sie das Selbst—Verstfindliche, daB

wir entwederFrauen oder Méinner sind,

angreifen, sondern vor allem wegen

dem SoziologInnendeutsch, welches

allenfalls noch zum passiven Wo'rt-
schatz hoherer Fachsemester im Uni-

Ghetto gehort.
Deanoch steht mitderErkenntnis und

den Konsequenzen der Konstruiertheit

von Geschlechtein Paradigmenwechsel

im Anarchismus bevor. Unter Paradig-
menwechsel verstehe ich, daB eine

Theorie (LB. der Anarchismus) neue

Erkléirungsmuster erhiilt, da die alien

sich in der Praxis zunehmend als inef-

fektiv oder falsch erwiesen haben. Ich

denke, daB die anarchistische Szene in

der BRD stagnierr und nicht begeiste-

rungsféihig ist. MeineErfahrung ist, daB

anarchistische Zentren, Zeitungen,

Gruppen, Zusammenhéinge und Kon-

gresse in der Praxis am patriarchalen
Verhalten der Méinner scheitem. In der

Regel léiuft dies so ab, daB zun‘cichst ein

Mann sich unemfiglich sexistisch ver—

héilt, wogegen einige Frauen sich wehren
- woraufhin die Manner aufgrund einer

fehlenden profeministischen Struktur

und mangelnder Auseinandersetzung
mitdem Patriarchal: kein angemessenes

Verhalten hinkriegen, sondern sich

wahlweise trorzig, hysterisch, gar nicht

[50] SF 2/96

Oder abgrenzend verhalten. Ich habe
etliche Projekte so scheitcm sehen und
es werden sicherlich auch weiterhin
anarchisiische Projekte in genau dieser
Form scheitem.

'Mannarchismus oder

Freiheit siur?

“Der Anarchismus stellt alles radikal

infrage, auch sich selbst. ”Zitataus Horst
Stowassers "Leben ohne Chef und
Staat” ,das Anarchafeministinnen ihm
in einem offenen Brief vorhielten.

Anarchismus heiBI “gegen oder ohne
Herrschaft”. Und Herrschaft ist fiirmich
etwas anderes als Macht, Gewait, Into-
leranz Oder Unfreiheit. Was genau unter

Herrschafl zu verstehen ist, dariiber
ereiten sich die anarchistischen Gei-
sterlnnen. Ich kennejedochIn der anar-

chistischen Szene niemandeN (auBer
vHerrmann Cropp naifiriich), der Oder
die abstreitet, daB das Patriarchal eine,
wenn nichl sogardie, ursachliche Form
von HerrschaftISL Wer also von Anar-
chismus spricht, kann fibers Patriarchat
nicht schweigen.

Davon unbeeindruckt wiihlen filtere

anarchistische‘ Theoretiker in den

verstaubten Archiven des méinnlich-

dominierten Anarchismus. In1 der

DIrekten Akiion 115 stem “Thersites”
kritisch zwei Musterexemplare mann-

licher Anarchismrei vor:
‘

*
Wolfram Beyer istder Herausgebcr

von ”Anarchisten - Zur Aktualila't

anarchistischer Klassiker" , wo acht

mannliche Autoreri acht Anarchisten
auf ihre Aktuaiitéitdurchleuchten Die-
ses Buch ist mil: Sicherheit interessant
fiir Mannerforschungssteiien deren
Biicke sich auf die Biographen und
nicht auf die Klassiker selbst richten
wiirden...

* Zum anderen Buch, “Prinzip Frei—
heft" von Ulrich Klemm, bemcrkt

.Thersites kritisch “...Anscheinend

spielen in der Geseilschaft Frauen

ebensowenig eine'RoHe wie die alie

Teiibereiche des Buches tangierende
Geschlechterfrage...”

Ich kenne von Ulrich Kiemm nur
seinen Anikel in der AKAZ 7/95 “Prin-

zip: Gemeinschaft & Ffideran'on...”, an

dem ich neben dam frauenfeindlichen

Sprachstii zu beméingeln babe, daB alle
‘

28 Literaturangaben mannlichen Ur-

sprungs sind. Nimmtsich Ulrich Klemm

die Freiheii, aus Prinzip keine Artikel
von Frauen zu iesen?

* Aber auch an Thersites, der (oder
die?) nichI ganz so ignorant schreibt,

habe ich KriIik. In der “Direkien Aktion

Foto: Ian Sandek



11;]4’ v’erfassten R.R,/1"hersites den

Angefen _Art1kel “Perspektiven des

heiimhlsmus
’. pert istzu_1eser1 “Frei—

ti
QHd $011darrtat (= 8021316 Gerech-

gkelt) ,Slfld die Eckpfeiler der Anar-

ch' ” . . .
..

te - er selen doktrmar geworden.

i151;neigtcn zu Intoleranz
- aber “fiir die

zial

der
personlrchen Freiheit und 30-

t'

6n

Gerechtigkett ist (...) gegenseiL

1ch Tolerleren und Verst'andnis fiir

€310 Motive und Handlung‘en meiner

ur:‘illoss-inne‘n
und Genossen die erste

Umgangliche Voraussetzung.” Auch

anafChistische Manner und Frauen

Siehcn in einem Herrschaftsverhaltnis —

V?“ gegcnscitigerToleranz zu spreehen

War? ungefahr so, als wfirde die Atom-

mafla sagcn: ihr toleriert mein AKW

“11d ich toleriere Euer Windrad...

“Ich vermute, daB R.R. die Abkt‘irzung
fUT RudolfRocker ist und Thersites den

alien Text lediglich umgeschrieben hat.

film dies stimmt, verdeutlicht dieser

Trle umsomehr die Antiquiertheit des

dC'rzeit herrschenden anarchistischen

DlSkurses: seit Jahrzehnten nichts da-

Zugclemt.

n

*
Die zwanziger Jahre waren fur

Freiheitpur" -, dem neuen walzervon

HOFSl Stowasser, ebenfalls ein ange-

mcssenes Erscheinungsjahr ECWCSen-

QbWohl auch damals sehon drei von

Vlerhundert Seiten (=0,75%) zum The—

ma
Patriarchat/Frauenbewegung

6i“

Wcmg wenig gewesen wéiren. Es istnicht

“Ur schwicrig fiberhaupt etwas fiber die

IIlhalte des Anarchismus zu erfahren —

mill schrcibt Horst Stowasser, daB die

_Slruktur dos Anarchismus wesentliCh

13L mal sind die Inhalte wesentlich -, er

begrfindet auch nicht, weshalb er die an

Ciner Slclle aufgeftihrten Inhalte Ge-
.

Waltfrcihei t, Toleranz, Konsensprinzip,
Dezcntralitiit zu den “anarchistischen

Essentials” zahlt. Veganismus', Im-

Sl‘lzen-Pinkeln, cine Sprache, dieFrauen

InIliaenennt, gehdrcn jedenfalls seiner

Melnung nach nichtzum Anarchismus.

(P.M., der Autor van bolo‘bolo, dem

1
13m! SlowasserdieBrOschiire “Projekt

{1 gewidmez hat, sieht dies L'ibrigens

lnzwischen anders. S0 behauptet P.M.,

(rig/3 aufgrund des Palriarchats der

liberate Code" ,
welcher ungefa‘hr den

anarehistischen Essentials emspricht,
durch einen Code van sieben Punkten

ergc’z'nzt werden mufl , derdas dominante

Verhalten der Mc'inner einschrc'inken

S011) Wcr was anderes behauptet, “hat

Von Anarchismuskeine Ahnung”. Dazu

passtauch das Geriicht, daB im “Projekt

A” (eine — jetzt mal ohne Ironie —

faszinierendeldeevon HorstSIOWasser)

in Neustadt zur Kampfabstimmung ge-

griffen wurde, wo auf diese Art eine

sexistische Musikgruppe Zustimmung

fand. Hatte ein Veto von Feministinnen

gegen die Gruppe nicht gereicht? Oder

istAntisexismusderanunanarchistisch,
daB auf "‘anarchistische Tugenden”,

wiedas Konsensprinzip,verzichtetwer-
den muB, um ihn zu verhindern?

* Im Kommune‘zusamrnenhang gibt

es ebenfalls einen seit einem Jahr

schwelenden Streit, ob Toleranz Oder

Antisexismus wichtiger sind in der

Frage, ob das “Zentrum fiir experimen-

telle Gesellschaftsgestaltung” (ZEGG)

in den Kommunezusammenhang gehdrt

Oder nicht. Bei diesem Streit ist ein

gemeinsamesVeto des FrauenLesben-

Kommunetreffens gegen das ZEGG

wirkungslos, da einige Manner angeb-

lich wissen, wie ein Veto funktioniert:

namlich nur in gemischten Gruppen,

d.h. unter Kontrolle der Manner.

Diese alteren anarchistischen Manner

ver(sto)wassern den Anarchismus,

prfisentieren der Offentlichkeit die

vermeintlich anarchistische Es‘senz, die

Toleranz, als Wundermittel, mit der

einzig und allein der (M)Anarchismus

gegen diewtitenden pc-Angriffe gerettet

werden kenne. Vielieicht mag es in den

USA eine moralisierende “political

correctness”—Bewegung geben. Hier in

Mitteleuropa kenne ich den Begriff

jedoch entweder nur selbstironisch

angewandt, z.B. “ich war im neuen

James—Bond-Film, war zwar nicht pc

aber spannend”, Oder abet als Begriff

derjenigen, die gegen LB. Veganerln—

nen Oder Feministinnen wettem und

ihnen mitdem pc—Begriff Verlogenheit,

Egozentrismus bis Lustfeindiichkeit

unterstellen wollen.

Was veraniaBt nun die alteren anar-

chistischen Manner, auf ihre Fahnen

nicht (mehr) den Kampf gegen die

Herrschaft (das Patriarchal) zu schrei-

ben, sondem den Anarchismus auf eine

Iiberale Form von gegenseitiger Tole—

ranz zu reduzieren? Die gegenwfirtige

gesellschaftliche Situation?
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Posimodeme Toleranz

Wir leben angeblich in einer multikul-

turellen Gesellschaft. Multi-Kulti be-

schrankt sich auf die Exotik, Fallafeln

essen zu konnen, ansonsten werden

Menschen' ohne “dentsches Blut”brutal

bewertet, ausgebeutet nnd/oder abge-
schoben. Die Vielfalt unserer Gesell-

schaft hat sehr feste Grenzen. Ebenso
sieht die deutsche Medienlandschaft

ans: tausend Programme — aber tau—-

sendmal der gleiche Mist! Natlirlich

sind auch kritische Sendungen moglich
- man gibt sich tolerant ~ nm 0.35 Uhr

von Sonntag auf Montag, wenn sie
bestimmte Kriterien erfijllen. Neben der

taz macht sich vor allem der Spiegel
zum Vorreiter gegen feministische und

radikalokologisehe Positionen (z.B.
“Bericht” iiber das Hilttendorf Dissen)

undvereinnahmt(Ex?-)Anarchistenwie
Hans-Peter Duerr. Gleichzeitig wird die

Repressionsschraube zugezogen. Et-

liche Verfahren gegen die kritische

>

Jahresabo: 35 DM. Schnapperabo:

Jeden Planet in der fiaswurzel- -

revolution lnfonnationen fiber:

direkte gewaltfreie Aktionen'kdie
Aktualit'a‘t and Gesclzichte ties ge-

waltfreien AnarchismuykWidex-stand

gagen Staat und'Krieg *anarchisti'
.

'schen Antifaschismusirgewaltfgeie
and anarchistische QeWegungen in

anderen Liz‘ndemkalcologie; die

iiber Umweltschutz hinausgeht'k
Aktivititen geeen Rassismus and

Sexismus *Theoretikerlnnen des

Anarchismus und der Gewaltfreilleit

to DM Vorkasse (4 Ausgaben,
'danach iederzeit kiindbare limwand-

lung in Aha)
a

a

fiber 80x in Berlin and 20x an

Bahnhofskiosken (Nachfragen! Wenn

niche im Angebot: fl 06221/183907)

GWRkKarlstr. 143*261 23 Oldenburg
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Zeitung RADIKAL, im letzten Jahr
saBen alleine fiinf Menschen fiir ein

halbes Jahr in Isohaft. Vier weitere
muBten abtauchen. Es ist schwer, dies
offenflich zu machen: Desinteresse und

Mediengleichschaltung. Gleichzeitg
starkt sich'das Patriarchat: nnsere Ge-
sellschaft war noch nie so pomegra-
phiseh, noch nie waren soviele nackte
Frauen mit idealisiertem Korper auf

zigtausenden fibergrofien Plakatwanden
abgebildet, Softpornos auf Kabelfem—
sehen, Kinderpomos fibers Internet. Das
sozialeNetz wird zusammengestrichen,
Leidtragende sind vor allem Frauen,
Alte uncl Auslanderlnnen. Normierung
durch Gentechnologie. Deutschland
zieht in den Krieg: mannliche Werte

.

sind wieder gefragt: Ja, Tapferkeit! Und
auch einige der wenigen Mannergrup-
pen entdecken fiir sich die alten mann-
lichen Werte wieder: der Mann mu’B
wieder (‘21?) verletzen konnen! Dies
alles unter dem Deckmantel der Tole—
ranz und derFreiheit (statt Sozialismus).

Okay, ich habe hier einiges ausge-
lassen,'klar ist jedoch: das Patriarchat
in der BRD laBt sich nicht mehr

kritisieren, der Toleranzhammer hangt
locker.

Toleranz heiBt in diesem System, auf

die alte Tellerwascher—Lfige hereinzu-
fallen, so zu tun als waren alle gleich
und batten alle die gleichen Chancen.
Toleranz innerhalb der anarchistischen
Szene heiBt, Sich gegenseitig seine

Henschaftsstrukturen zu lassen. Da die
Toleranz aber meistens von Mannem

gefordert wird, kann das “gegenseitig”
.oft gestrichen werden. Dabei geht es

mirnichtdarum,daBGraswurzlerlnnen,
Anarcho/a-Syndikalistlnnen, Indivi—

dualanarchistlnnen,Kommunardlnnen
und Autonome sich gegenseitig nicht
tolerieren sollen. Die Unterschiede
zwischen diesen Anarchistlnnen sind
meiner Ansicht nach so gering, daB sich
ein Streit tatsachlich nicht lohnt - ver-

glichen mit dem Unte-rschied zwischen
anarchistischen Mannem und Frauen,
zwischen anarchistischen Heten und

anarchistischen Schwulen und Lesben,
zwischen (pro-)feministischen und

konservativen Anarchistlnnen. Hier
wareToleranz fehl am Platze, hier some

geslritten werden und hier haben vor

allem wir heterosexistischen Manner

einiges zu lemen.

Wie kann ich mich Anarchistnennen,

wenn ich mich lagtaglich aufs neue als

Mann konstmiere und nichtmaI erahne.

was da fiir Zwange and Profits fainter—
stecken. lch will so nichttoleriert Worden
and will auch anderenicht so toleiieren.

doing gender ode;
relax, don’t do if

‘

Doch we die Gefahr wachst (die P05"

modeme7), wfiehst das Rettende‘auch
(postmoderner Feminismus?). ES gibt
neue theoretische Ansatze, was‘ unter

Herrschafl/Patriarchat zu versteiien i5t

(gender/sex-Debatte, Dekonstmktion
von Geschlechtem (Judith Butler), hege-
moniale Mannlichkeiten (BobConnem-
Es sollte unsetZiel sein, dieherrschafts
kritischen Anséitzezu stfirken gegen dle

Ignotoleranz des paniarchalen System8-
Der Anarchismns ist eben noch'nicht

fertig gedacht, wie Hensehaft funktio—

niert, haben wir [angst noch nicht ka—

piert. l

Ich mochte auf die verschiedenen

Stromungen (lea “dekonstrukliven-
Feminismus” nicht eingehen. iWaS

bisherdieverschiedenenBficherUudiLh
Butler: Das Unbehagen der Geschlech—
ter und Kb'rper van Gewicht; Stefan

Hirschauer: Die sozz'ale Konstruktion
den Transsexualitc‘it and Andrea
Maihofer: Geschlecht als Existenz—

weise) mit mit gemacht haben, ist cine

konstruktive Verunsicherung in ,dem
Sinne, daB ich haufiger erstaunt bei mir

gucke, was ich denn da jetzt schOn

wieder fabriziert habe... Vor allem das

Wortpaar “deing gender” hat es mir

angetan. Damit ist gemeint, daB‘ wir

nicht ein Geschiecht haben, sondern
unser Geschlecht permanent mit an-

deren zusammen herstellen. Dasbeginnt
morgens mit heterosexuellen Phan-

tasien, dem Ankleiden (welcherHetero-

Mann zieht Rocke oder Stockelschuhe

an?), derToilette usw. bis zum nfichsten

Tag. Wir stecken tagtaglich enorm; viel

Energie in die Produktion unsereslGe—

schlechts-dasfindeichnichtbesondcrs

anarchistisch. Denn gerade bei uns

heterosexuellen deutschen Manner

bewirkt “doing gender”, daB wir das

patriarchale System aufrechterhalten.

Wir profitieren von unserer hegemo—
nialen Mannliehkeit.

I



Ménnuchkeit machr blind

Mannlichkeit macht uns in doppelter

wueésc
blind: zunachst durch die unbe-

dan

l8 Konslruktion von Geschlechtund

Div?ddurch den GenuB derpatriarchalen

WuBt

Cnde. Mll‘ war schon langer be—

bei d

, daB deutsche Manner vorsichtig

daw§r1itopreproduktion
zu sein haben,

Syst1rdle
Gewalt des zu fiberwindenden

Venems
oft nur mittelbar und damit

Iliclfm an spiiren bekommen. Und wer

kei
werB, was schlecht ist, kann auch

Chene Verbesserungsvorschlage
ma-

Kenn-Fatal
1st dabei, daB uns bfirger-

Voncn werBen Mannern die Produktion

Seh Artrkeln/Bfichern trotz unserer

denscnwache generell leichter fall: als

burgerlrchen weiBen Frauen auf—

grffnd dcr groBeren Macht, die wit

1

anner uns in allen Bereichen geben

3336.511 oder nehmen.

ch'Diskussion um die soziale Kon-

isgliilnuon
von Geschlecht hat mich nun

r
'Ieser. Denkrichuing bestéitigt und

aClikalrsrert. Was ich mir ffir uns Anar-

chlslen nun wiinsche ist ein radikaler

Abbau von mannlicher Selbstsicherheit
“Nd seine Erserztmg durch Selbstbe-

WuBtsein. Unler Selbstsicherheit

Verstehe ich cine Starke, die auf der

qewiBheit beruht, alle Angriffe zu—

ruckschlagen zu konnen; unter Selbst—

bCWUBlsein verstehe ich die Stfirkm'die

fluf der GewiBheit beruht, sich selbst

l“frage slellcn und befreicn zu konnen.

Sclbstsicherheil basiert auf mannlicher

1’anzerung, SelbstbewuBLsein auf der

Effahrung, ohnc diesen Panzer leben zu

kfmnen. SelbstbewuBtsein ist der stan-

dlgc Versuch, ehrlich zu sich zu sein.

Gleichzeitig heiBt dies aber auch, sich

Selbst und ‘andere Manner bei der

Kpnslruktion von Mannlichkeit immer

W{eder auf frischer Tat zu ertappen.

pleseUnterscheidung zwischen Selbst—

SlChcrheit (Schneid, Tapferkeit...) und

SelbstbewuBlsein ist'ahnlich, abernicht

ge§chlcchtsspezifisch,schon einmal von

Erich Fromm unlerschieden worden: in

Haben Oder Sein.

I

Selbstverwirklichung
a

‘iWirklichkeiL erwéichst aus Verwirk—

llchung” ist ein Zitat von Erich Miihsam.

Selbstve‘rwirklichung schafft demnach

Wirklichkcit. Unser Ziel sollten anar-

chislische gegcnm'annliche Gegen—

wirklichkeiten sein.

Wie die konkret auszusehen haben,

dafiir kann es natiirlich kein fertiges

Konzept geben. Klar istjedenfalls, daB

die Analyse der bestehenden Herr-

schaftsverhfilmisse von und fijr Anar-

chistInnen immer auch bedeutet hat, im

eigenen Leben Konsequenzen zu zie-

hen. Und wenn Herrschaft “durch und

durch” gent, nicht mehr nur pyramidal

sondem flachig organisiert ist, wie

neuere Anarchismus-Theorien be—

haupten (M.Wilk/ W. Hang: Der

Malstrom, Aspe’kte anarchiszischer

Staatskrz'tik), dann muB es auch fiir

Herrschaftsfeinde (und—feindinnen) um

die'Innereien gehen. Denn nicht nur der

Staat, den die Anarchisdnnen immer so

entschlossen bekampft haben und be-

kampfen, sondem auch das Patriarchat,

formt sich shindig neu, nimmt Formen

an in jedem und jeder (doing gender),

der/ die in dieser Gesellschaft lebt.

Eine Erweiterung (ein Paradigmen-

wechsel?!) steht also auch fiir die Klas—

siker an, wenn wir die anarchistische

Forderung nach Herrschaftsfreiheit

wirklich emstnehmen, und aus Erich

Miihsams vielzitierter Leit- und Strait-

schrift"’Dz'e Befreiung der Gesellschaft

vom Staat" miiBte konsequent aus-

formuliertvwerden: Die Befreiung der

Gesellschaft von den Mannlichkeiten -

und im Alltag heiBt dies, Befreiung

unserer Taglraume vom Mannerwahn.

Aus dem Gesagten’ergeben sich m.E.

vor allem zwei Forderungen oder

dringlichste Wfinsche, um es fiir Liber—

tare auszudrficken, fiirdieanarchistische

Praxis:
* Zum einen ist ein freiheitliches

Verhalten immer auch selbstkritisch zu

reflektieren in Bezug auf die analy-

.sierten Herrschaftsmechanismen.

Libertare Umgangsformen 'sind 'von

G.Landauer bis Hang/Wilk von Anar-

chisten immer wieder 313 Alternative

zum Staatbzw. zur Verstaatlichung des

Lebens gefordert Worden. W0 das

Patriarchat die Norm ist, muB anti—

patriarchales Verhalten and antisexi—

stische Aktion permanentes Anliegen

jedes Anarchisten sein.
'

* Was die Theorie benifft, is: nicht

lfinger einzusehen, wieso Anarchisten

sich so wenig mit dem Patriarchal be-

sch‘aftigen. Struktnren mfissen analy-

siert warden, damit sie angegriffen

werden konnen. So obcrfl'zlchlich (LB.

Bookchin in: Die Neugestalning der

Gesellschaft) and so kurz"(z.B. Sm-

wasser, 3 von 400 Seiten in: Freiheit

pur) mitdem Patriarchatunrzuspringen,
wie es im allgemeinen innerhalb der

anarchistischen Theorie getan wird,

heiBt, es waiter mitzutragen.

I
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Zu Anarchismus und

mannlicher Identitdt

“DaimGeschlechterverhc‘ilmisgrofle

Ungleichheitenproduziert warden (-...),

muflMc‘z'nnlichkeit (. . .) alspolitisch ver—

standen werden. Ich meine politisch in

dem einfachen, konventionellen Sinne

van: Kampf um knappe Ressourcen.

Mobilisierung von Macht und Verfol—

gung van Takziken zur Durchsetzung

bestimmter Interessen." Robert W.

Connell (The Big Picture)

“Sexismus geht tiefer als rassz’smus

und klassenkampf‘ Verena Stefan

(Héiutungen)

Zum Geleit

Aniiegen dieses Textes ist es, Ge-

schlechterverh'altnisse zu thematisieren

und die Beschaftigung mit dem Angriff
auf Herrschaft- die auch ohne daB die

ersten vier Buchstaben groBgeschrieben
sind, nicht zui‘alli'g so heiBt— weiter-

zubringen. Mir geht es dabei auch um

den allzusehr vemachléissigten Zusam-

menhang zweier emanzipativer Bewe-

gungen und Theorien: Feminismus und

Anarchism us. Kritik und Gegenentwurf
und die Frage: gibtes eine positive Um-

[54] SF 2/96

oder Ubersetzung meiner Norgelei am

herrschenden Falschen?, ist beiden -in
unterschiedlichen Stromungen ver-

schieden variiert— sicherlich gemein

MeinePerspektiveistnotwendig méinn:
1ich,weilich aus meiner Haut nichtraus
kann und auch nicht will, und zum

Gegenstand habe ich mir zwei Bucher

genommen,diesiehmitMéinnlichkeiten
beschiiftigen. Renzensionen, sicher, las-
sen sich ganz gut ver- werten. DaB
mannliches Handeln,Hande1n von Man-
nem widersprfichlich bleibt, wenn es

um die Abschaffung von Herrschaft
geht, ist kein billiges Fazit. HieBe die

Ausgangs‘frage, where is the enenmy?
wir konnten uns unproblematische;
lie-hen.

Mannergruppen Mash

Als potentielle Trfiger altemativer
Wirklichkeitsproduktion gelten heute -

was das Patriarchat betn'fft- diejenigen
die sich selbstkritjsch mit ihrem Mann:
Sein auseinandersetzen, herrschende
Mannlichkeitsformen ablehnen und An~
séitze neuer Verhaltensweisen entwik-
keln wollen. Die Méinnlichkeitsformen
sind so mannigfalu‘g wie in der Regel
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dominant in Bezug auf das Leben V0n

Frauen (und Kindem): leistungs—l Und

~Zielorientiert, gefiihlsarm und hart; Sind

Attribute, die vom Rambo zum Makler

nur variieren. Dabei geht es nicht nuT

um Verhaltensweisen, sondern “die

patriarchalische Gewalt, die Frauen

angetan wird, ist nicht allein eine FragG

ménnlichen Willens. Sie setzt sich in

Slrukturen des Denkens, der Sprache,
der Méinnerphantasien unterschwcllig
fort.” Und weiter erkléirt die Anafcha'

feministin Friederike Kamann: “SexiS‘
mus ist darfiberhinaus der Inbegriff (165

mfinnlichen Uberlegenheitsdfinkels
-

und au__f Seite der Frauen: die anerZO‘

gene Uberzeugung von der eigcnen
Mmderwertigkeit. Sexismus bedeutct
das Festmachen gesellschaftlichef Hi6-

rarchien am Geschlecht und in def

Konsequenz: die Verstfimmelung def

Senualitfit. Mfinniicher wie vor allem

weiblicher.” Wer das als Mann nicht
mehr will, der ist in einer M‘zirmergruppc
schon ma} nicht schlecht aufgehobefl
Der patriarchaien Slruktur zu entkom-
men aber ist als einzelner Mann un-

mégiich. Wie aufeine slrukturelle An-

dérung hinzaarbeiten ist, d3 treffen sich
die Mannergruppenbeispiele WilfriCd



2,1230“ (“WennManner lieben lemen”)

Abbder anarehisusclie Anspruch vom

dost? samtllcher H1crarchien zumin-

SUCh
coretlsch.EmeempirischeUnter-

“M“Ung‘
1m WIDERSPRUCI—[E— Band

SChannlrchkeiten’:
IaBt jcdoch nicht zu

R0; holfen: “Wrr kommen fiber das

Zus

en mcht heraus” faBt schon derTitel

émmen, und wenn man/frau die

ibrldcten
Mittelschichtsmanner aus

Sta1:“Durchschnittsméinnergruppen
so

Fra
meln hon, bleibt wirklich nur die

go, Was fiberfliissiger ist, Manner-

fgfippcn
Oder dic empirischc Sozialfor-

1mg. die diese zum Gegenstand

31:01“- chen-Stand und Uber-FluB

313 23:? wrederum__laBt sich mchr ziehen

ar

IDERSPRUCHE, und antipatri—
Chale Theorie hat noch niemanden

geSChadet.

The Wieck Way

Mfinnergruppen, so Wilfried Wieck,

10f seitdahren welche mitmacht und

fillet, bietcn den notwendigen Raum

erBLftrnprozesse
unter Mannem. Und

es

dlcse Prozese notig sind, dafiir gibt

[CHEAPHIGagen genug, nicht nur von

SelbmlSUSChcr
Seite. Manner leiden

St untcr den von ihnen praktizierten

“named. \yeil patriarchale Machtvorteile

ford Pr1v11eg1en ebcn auch ihren Preis

leidscm'
Em vorerst wenig zur Mit-

10rd CTZCugung angclanes Leid, das al—

‘ dur mgSmannrgfaltigerg‘anztwird,z.B.
daSCh Bruchc 1m pam'archalen Konsens,

w

N1cht- Erfiillen angetragcner Er-

martungen
an Mannlichkeiten. “Im Pa-

dearchat1stEinsamkeitdasGrundgcfiihl
kn;

moisten Manner” (8.60) und die

mitn
nur durch Begnung und Dialog

den
alid-Oren Mannem aufgehoben wer-

im
- D16 Manncrgruppen

istbeiWieck

10$}? aucli —1m Sirme R.Jungks “Pro—

neu
rmuugung”- als Keimzelle einer

frcien, antipamarchalen und gewalt-

(1101:“
Welt gedacht: “Ich lege Wert auf

CSLstellung, daB ich das individuelle

raEhstum des Mannes als unbedingte

TuEdnzung gesellschaftlicher
Veranda—

istng begrcrfe” (8.145). Wiecks Buch

ich 3011i ganz der Ralgeber «Wie werde

(in

Cr
neue Mann?», hat aber schon

an dpramsnahcn
Bczug, immer scharf

307k? Grenze, aus gesellschaftlichen/

pS$IChOg Isohcn Problemen individuelle/

mach
Ologische Losungsdefizite

zu

SC“ ucn'
Er bcschrerbt Verhaltenswei-

Verangd gibt Lemzrclc vor, dicse zu

em
, ohnc als dcr groBePadagoge

aufzutreten, eher als der groBe Psycho-

I

loge, aber dazu spfiter noch. Auf‘dem

Programm steht letztlich nicht weniger

als dieZusammenffihrung patriarchaler

Dualismen Wie Verstand und Gefiihl,

BewuBtes und UnbewuBtes, Korperund

Seele, eigene Welt and AuBenwelt. Zur

Aufliebung dieser und “sozialer und

emotionaler Gegensatze” fiberhaupt

sollten Mannerlieben lemen, was heiBt:

“Wir sollten diese unsagliche Eingren—

zung der Liebe auf den sexuellen Be—

reich aufheben. Zur Liebe gehfirt, Be-

ziehung und Gemeinschaft zu stiften,

Menschen zusammenzuftihren, und sie

zum Miteinander— Sprechen anzuregen”
- (8.126). Es ist offensichtlieh notig,'dafi

sowas noch gesagt wird, denn ohne Zu—

Taten macht jedes Rezept keinen Sinn.

rsucht werden, den
Es muB auch ve

Privilegienverzicht schmackhaft zu

machen, und Wieck gibt dabei lobliche

Anregungen. Schade nur, daB er bei

allem von der falschen Pr'amisse aus-

geht. Herrschaft istbei ihm nicht Stmk—

tur, nicht Mechanismus, nicht System,

sondern cine“Persdnlichkeitsdeforma—
tion” ($.45). Aus der Symbiose von

Verwohnung und Gewalt erklgut sich

damitfurdieMfinnerrollealles;“Krieg,
s,MilitarismusundChau-Nationalismu

vinismus sind kollektiv neurousche

mannliche Erscheinungen” (8.126).

DaB das Patriarchat (aueh) ein Besitz-

verhaltnis ist, das die Definitionsmacht

ebenso umfaBt und pragt wie die Tat-

sache, daB zwei Drittel der globalen

Arbeit von Frauen yerriehtet wird, sie

aber nur ein Zehntel des_.Welteinkom-

mens besitzen, fallt aus der Wahrneh-

mung des Psycho— Elicks.

Und trotzdem halte ich das ‘Buch fiir

lesenswert, obwohl die rollentheore—

tische Zentralthese, “es geht datum,

Manner von psychischen Defiziten zu

befreien” ($.84) eigentlich falsch, bes-

tenfalls ein Aspektvon vielen im Kampf

gegen Herrschaft ist. Aber es laBt sich

eben nicht daran vorbeilesen, daB Vor-

arbeiten zur Abschaffung mannlicher

Gewalt moglich sind. DaB Geftihle zu-

zulassen und Frauen zu fragen, Selbst- .

gesprach und —fiirsorge, Rube; Lang-

samkeit und Freude zu sich und zur

Weltbringen,keineder500.000Frauen
wieder lebendig macht, die weltweit

jahrlich wéihrend Geburt und Schwan—

gerschaft sterben, ist eh klar. DaB es

aber besser ist, wenn Manner damit

anfangen, als nichts zu tun und den

unterdrtickenden Status Quo grothigi-

gsten Falles zu bejammern, das ist nach

der Lektiire nur schwerlich von der

Hand zu weisen. Mannliche Hand-

lungslosigkeit in puncto Pam'archat lfiBt

sich nicht legitimieren, so oder so nicht,

und dafiir, daB das klar ist, hat Wieck

einen BeiIIaggeleistet. Angenehm beim

Lesen fand ich die uneingeschranktpro-
feministischeHaltungWiecks,wahrend
mich seine willkfirliche und oberflach—

liche Zitiererei genervt hat. (Beispiel

Horst Herrmann: Wieck zitiert den. ve—

hementen Kritiker sozialer Vaterschaft,

ohne diese Kritik zu erwéihnen, um dann

fortzufahren mit einem unvermittelt
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positiven Begriff vom “bevatern” -so

'

wie es ihm gerade paBt). Erschreckt hat

mich dann doch auch mancherons Seine

Naivitat, z.B. da, wo er behauptet, daB

“dieEntfremdung weniger in derArbeit

selbst als in unserer Einstellung zu ihr

liegt” (8.111).

Hegemonie und
Mé'innlichkeiten: Connells

Theorie

RobertW. Connell sieht das ganz an-

tlers. Im Themenheft“M‘annlichkeiten”

der Zeitschrift WIDERSPRUCHE

nimmt seine Theorie quantitativ wie

qualitativ einen besonderen Platz ein,

ohne gIeieh zu dominieren. Aber schon

der pluralformige Titel des Bandes ist

Programm, und aus Conells Erlaute—

rungen geht hervor, warum. Was auf—

satzm‘aBig leider etwas knapp skizziert

rfiberkommt, verspricht viel: die Ent-

wicklung des Imperialismus milita—

risch, okonomisch, sozial- ist die Basis

fiir das Verstandnis gegenwartiger For-

men von Mannlichkeitenen. Apropos

Entfremdung also gerade die Gegen-
these zu Wieck, und am historischen

Verlaufdargestellt noch weitaus gmnd-I
satzlicher ausgearbeitet. Diese Mann:

lichkeitsformen befinden sich im per—

manenten Wettstreit um Hegemonie. In

Anlehnung an Gramscis Konzept der

“Kulturellen Hegemonie” ist auch im

patriarchalen Diskurs als soziale Uber-

Iegenheit zu verstehen, die sowohl auf

physische Gewalt und deren Andro-

hung, als auch zueinem entscheidenden

MaBe auf Einverstandnis und Kon-

sensbildung mit den Beherrschten ge-

grfindet ist. “Hegemoniale Mannlich—

keiten meint eine in sozialen Pmktiken

konstruierten und sich verandernde,

dominante Form von Mannlichkeiten,

die sich iiber die Abwertung und Unter—

ordnung sowohl der Frauen, als auch

,

von «untergeordneten Mannlichkeiten»

konstituiert” (Mannerforschungskol-
loquium Tfibingen, $.50). Mehrere

Beinage kreisen -so explizit die der

Tiibinger Gruppe- um die von Connell

vorgegebene, antiessentialistische Ge—

schlechter-Theorie, die, wie er selber

sagt, keine vollstandige, sondem immer

im ProzeB ist. Was dieser Ansatz u.a.

fiir weitreichende Konsequenzen hat,

bringen Tillner/Kaltenecker schon im

ersten Beitrag aufwden Punkt: “Die

reprasentative Kategorie Mannlichkei-

ten ist nichts als eine patriarchale Fik—

tion: Der Mann existiert nicht.” ($.15).
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Objektder Erkenntnis ist dann bei Con- .

nell weniger “der Mann” als vielmehr
“die Orte und Lebensweisen von Man-
nern in Geschlechter— Verhéilmissen”
($.27). Das ist schon was besonderes,
schafft es derpolitischenM(inn lichkez'ts
- Soziologie doch einen neuen Bezugs-
rahmen, oder dekon'struiert zumindest
alle bisherigen. Deter gibt es vor allem

grei; wissenschaftshistorisch aufeinan-

derfolgende Konzepte zur Erklarung
von Geschlechter- Verbaltnissen, denen
Connell letztlich allen einen “bedenk-
lichen Ethnozentrismus” vorwerfen und
sie deshalb verwerfen kann. Das Kon—

zept einer “psychologischen Essenz”

(erstens) von Manniichkeiten laBt alle
sozialen Strukturen und historischen
Dynamiken auBen vor und ist so starr

wie unhaltbar. Die Theorie von Ge-
schlechtsrollen (zweitens) verortet

Mannlichkeitenen zwar im Sozialen und
damit Wandelbaren, reduziert sie abet
auf individuelles Handeln. Und selbst
die Diskurstheorien (drittens), politisch
bewegend und beweglich, gehen nicht
weit gemig, weil sie die Bedingungen
ihrer eigenen Existenz auBerachtlassen:
diePraxis derGeschlechterverhaltnisse
und déren soziale Bedingtheit.

Was den Ethnozenu'ismus belrifft, ist
Connell damit auch auf der Hohe der
Kritik afro-amerikanischer und afrika-
nischer Feministinnen, die seit ein paar

'Jahren auch die konstruktivistische
Geschlechter— Einheit als eurozentris—
[isch entlarvthaben. Seitdem kann nicht
mehr ohne weiteres von “Wir Frauen”
als unterdriickter Gesamtkategorie ge-
sprochen werden, weil schwarze Frauen
ganz andere Erfahrungen und dement-
sprechend andere Analysen “ihrer”
Unterdriickungsmeehanismen gemacht
haben. Und das hat eben auch Auswir-
kung auf die Kategorie Mann, die zwar

ihr -analytisch- fibergreifend herrscher~
isches Mach’tpotential behfilt, konkret
aberin unendlich vielen Formen zerfallt.
“Mannlichkeiten gibt es ausschlieBlich
als Konstmktionen in bestimmten his-
torischen Umstéinden und alsAntworten

‘

aur bestimmte historische Bedingnn-
gen” (Mannerforschungskolloquium
Tiibingen, $.51). Der Irrtum, es gabe
eine von allem losgelr'jste “archaische
Mannlichkeiten” ist allerdings weitver—

breitet.NichtnurdieneuenEisenhansel
um ihren Guru Robert Bly -die “Neue

Mannbewegung” genannt,dieals Reak- ‘

tion auf die Verunsicherung durch den
Feminismus mit Barenkampfen und
Briillen im Wald ihrUr-Mann-Sein wie-
der hervormfen will- kultivieren diesen
Denkfehler. SelbstWilfiedWieck bleibt

mit seinem psychotogisierenden Sche—
mata ‘hinter den emanzipativenj D6-

konstruktionen Connells weit zu‘riick

und tappt auch in dieEthno-Falle, wenn
erdieklagenden weiBen Mittelschichts-

manner ohne ihre Machtvorteile analy-
siert und behandelt. Den mfinnlichcn
Machtvorteil, von dem wiederun‘i £111e

Mannlichkeitsformenprofitierenmennl
Connell “patriarchele Dividende".

Wie also lebenmhnepermanentePrO-
fite auf Kosten anderer einzufahren?

Rezepte gibt es eben nicht, die delsonS-
trutivistische Analyse macht abet 20‘

mindest deutlich, dais es sich um‘ ver-

. finderbare (Nicht— Nur— Kapital) V0“

halmisse handelt, and insofem jeder
handlungsbegrfindende Wert auf Seine
unterdrfiekerischen Potenzen hin fiber-

priift werden kann. Die Suche nach

dem fertigen Neuen Mann sollte, auch

und vor allem um zu herben Enttfiu-

schungen vorzubeugen, schleunigst ab-

geblasen werden, Mannlichkeiteni sind
als analytische, nicht identifikatorische

Kategorien zu verstehen. Die Suchc
nach herrschaftsfreien Umgangsformcn
gerade vor dem Hintergrund weltweit

funktionierender Henschaftsmechanis-
men ~Sexismus, Rassismus, Kapitalis-
mus mindestens— und dem Widerstand

dagegen istjedoch nie umsonst. “Anar-

chismus”, erklart Horst Stowasser, “i5L

Suche und Experiment unter ‘dcm
. Vorzeichen der Vietfalt. Im Grunde iSl

jeder Anarchist, der emsthaft sacht"
(3.20).

‘

Ausklang .

“Angst ist die Psychosomatik (105

Wertverlust" (S .231) definiert Wieck-

Die/cinewestlich-‘metropolitaneMann-
lichkeitsform darf keine Angst habcn:

entwickelt Symptome wie Maser!"
Hexz- und Rfickenschmerzen, Symp'
tome der Angstfosigkeit. Fangt Anar—
chie da an, we ieh meine Magen'
schmerzen wahrnehme? Distanz, Kon—

trolle, Verschlossenheit, ErfolgsdruCk’ .

mannliche Muster, die ich dutchziche/
die mich durchziehen beim Schreibcn
wie Riickensehmerzen. Noch was: das

Stowasser Zitat zum SchEuB, weil CS 50

gilt paBte. Von Anamhistinnen isl d3

nicht die Rede, and die Pauiarchatskri‘jk

in seiner neuen 400-seitigen A-FibCI
mmmt sane drei Seiten ein. Auch damit
das nicht so bleibt/ bteiben kann: diescr
Artikel. ,

'

Jens Pei: mist/ref
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anarchisfische

Jugendin
Wupper’ral
i929 - 1945

, Teil H

van Die/erMel/es

Widerstand und

Verfolgung 1933 - 1939

Am 30. Januar 1933, dem Tag der

fMachtergreifnng’ fanden sich die

Jungen Wufipertaler Anarchisten in

den spontanen antifaschistischen De-

mOnslrationsziigen in Elberfeld und

Barmcn wieder.‘ Die SA wagle sich

crSlam nachsten Tag aus ihren Kasemen

2“ Cinem Fackelzug durch Wuppertal.
Jungc Anarchisten und Kommunisten

fiberleglen sich gegen diese Demon-

S[ration nationalsozialistischer Macht

Cincorigincllc Kampfform. Siedriickten
an mchrcren Stellen in Elberfeld ju-
belnde Nazianhanger in den Demon-

strationszug, die darauthin von der SA

Vcrprfigclt wurden.

H. Steinacker wurde zur zennalen

GCSLalt dCS' anarchosyndikalislischen
Widcrslands in Wuppertal. Vergcblich
hatle er in persb'nlichen Gesprfichen
Versuchl die anderen Arbeiterorgani—
Sationen fijr einen Generalstreik zu

gCWinnen. Aufgrund seiner Erfahrun-

g3“ wahrend des Sozialistengesetzes

gab 01’ den Jugendlichen den Rat, ihre

rganisanonaufzulésen.“WiralsSAJD

Verkauflen unser selbstgebautes Ju—

gendheim, verteilten unsere Kasse

§cg€n Quittung”, schrieb Hans Schmitz.

11f die Polizci glaubte uns nicht. Die

mCiSlen unserer Gruppe warcn bei der

damaligcn politischen Polizei akten—

undig. Als Kassierer bekam ich noch

Vor dem Reichstagsbrand Besuch von

F0los: Archiv Dieter Nelles

Kommissar Breer. (...) Der Inhalt des

Biicherschranks wurdebeschlagnahmt,
einschlieBlich 12 Bande Brockhaus und

die Bibel.”2

Wenige Tage nach dem Reichstags-

brand wurde Helmut Kirschey in Un—

terbarmen auf offener Strafle verhaftet.

SA-Mannerhatter: ihn erkannt. Nurden

lauten Schreien der Mutter von Genes-
sen verdankte er, dafi sich sofort eme

Menschenrnenge ansammelte and er

nicht in die nahe gelegene SA-Kaserne
abgefiihrt wurde, sondern van der P011-

zei in Gewahrsam genommen wurde.

Kirschey wurde in das KZ Dinslaken
fiberfiihrt und emign'erte kurz nach SCI-

ner Enzlassung im November 1933 nach

Holland.
..

Die Brfider Fritz und Gustav Kru-

schedtkonnten sich Anfang Mam durch

Umzug in einen anderen Stadtteil lcnapp
derVerhaftung dutch die SA entzrehen.

Sie waren als Antifaschisten bekannt.

F. Kriischedt hatte einen SA—Mann

angezeigt, deraufPassanten geschossen

hatte. In der Nacht nach ihrer Fluent

verwiistete die SA ihre Wohnung und

entwendete 500.DM. Trotz des mas-

siven Terrors hofften nichtnurdieWup-

pertaIer Anarchosyndikalisten noch auf

eine Erhebung der Arbeiterschaft am 1 .

Mai und batten sich dafiir vorbereitet.

Doch es kam nicht zum erhofften Ge-

neralstreik, sondern die “Arbeiterzogen

geschlossen mi: ihren Arbeitgebern
unter Hakenkreuzfahnen durch die Stadt

zum Stadion. (...) Es waren nur wenige,
die den Mut‘ aufbrachten sich nu ver—

kn'imeln, wer aufflel warseinen Arbeits—

platz 103.”3

Im Mai 1933 wurde Fritz Benner

verhaftet, der als Beniebsrat auf einer

Versammlung der Firma Villebrandt

und Zehnder scharf gegen die neuen

Machthaber Stellung genommen hatte.

Da ein korrekter Untersuchungsriehter
keinen Haftbefehl ausstellen wollte,

fiihrte die Gestapo eine Hausdurch-

suchung bei Willy Benner durch, bei

dem auch sein Bruder gemeldet war.

Dori fanden sie antifaschistische Lite-

ratur aber zum Gliick der Betroffenen

nichtdie versteckten Waffen. Im Keller

der Benners fanden sie cine Flasche
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Zyankali, das als Rattengift eingesetzt
wurde. Unter dem vorgeschobenen Ver-

dacht, damitdas Trinkwasser vergiften
zu wollen, wurden August und Willy

Benner verhaftet. Die Briider Benner

Neu bej ISP

Norman Gems

Rosa luxembmg
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wt!
1

Ea? 31113 Is!“
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wurden zunfichst im Polizeipréisidium
inhaftiert und dann ins Gefangnis Ben-

dahl fiberstellt. Fritz und Augustwurden
'

in das KZ Borgermoor eingeliefert, ihr

Bruder Willy in das Wuppertaler KZ

Kemna, Anfang 1934 kam auch er ins

KZBorgermoor. AugustBenner wurden

Ende 1933 entlassen,'der Leidensweg
von Fritz Benner fiihrte noch dutch die

KZ\’s Oranienburg undLichtenburg, aus

dem er am 5. 4. 1934 entlassen wurde.‘

Auch nach diesen Verhaftungen
setzten die Wuppertaler Anarchosyn-
dikalisten ihre illegalen Aktivitfiten fort.

Zuniichst galt es Gelder fiir die Inhaf-

tierten zu sammeln, “eine verbotene

Tatigkeit, geféihrlich fiir Geber und

Sammler.”5 Dabei tat sich besonders
der Junganarchist H.S., der als Obst-

hfindler Kontakte zu Wuppertaler
Geschéiftsleuten hatte, die fiir die In-

haftienen spendeten, so z.B . derjiidische
Geschéiftsfiihrer des Kaufhauses Tietz.

Mit einfachsten Mitteln, aber mit umso

grdBerer Phantasie wurde antifaschi-

stischesPropagandamaterialproduziert:
“In den ersten Wochen derNazidiktatur
haben wir noch selbst gedruckte Zettel,~
mit Linolschnitt und Wringmaschine
hergeStellt, geklebt. Selten, daB sie eine

-Stunde Tageslicht hatten, so schnell

wurden sie von den gefangenen Genos—
sen unter SA-Aufsicht entfemt. Kalk

mit Heringsbriihe hatte sich schon vor

dem 30. Januar als fiuBerst haltbar
erwiesen. Als wir sahen, wie unsere

Genossen die Parolen mit blutenden

Héinden, nur miteinem Stfickchen Stein

abkratzen muBten, gaben wir auch auch

diese Methode auf. Dann gingen wir

dazu fiber mit Stempelkissen und klei-

nen Linolschnitten und Kinderdruck-
kéisten zu arbeiten, das Linoleum erwies

sich schon als zu hart. Danach nahmen

wir Gummi von dickwandigen Auto-

schlauchen, ausgeschnitten auf ein

Holzbrettchen geklebt. Tagsiiber wur—

den helle Stellen auf Plakaten ausge-

guckt und nachts bedruckt. Es blieb

einige Stunden sichtbarbis sie iiberklebt
wurden. MitKofferabstellen haben wir

auch versucht uns bemerbar zu machen.

(...) Der Koffer wurde in Gehrichtung
abgestellt und wieder aufgehoben.
Wenn niemand in der Nfihe zu sehen

war, dann schnell in cine stille Ecke

verschwinden, wo ein zweiter Mann

wartete um neue Farbe aufzutragen.
(...) Diese Methode war auch nur in

AuBenvierteln anwendbar, wo wir

-

auBerdem noch aufdie Polizei und SA-

Hilfspolizei Streifen aufpassen muBten,
die damals dauem unterwegswarren.”6

Neben dem eigenen Propagandama-
terial bezogen die Wuppertaler Anar-

chosyndikalisten illegale Literatur aus

den Niederlanden Ende 1933 war in

Amsterdam die Auslandsleitung def

FAUD gegriindet warden: die Gruppc
Deutsche Anarchosyndikalisten (DAS)-
Die Verbreitung dieserLiteratur wurdc

im Oktober 1934 den Wuppertaler
Anarchosyndikalisten zum Verhfingnis-
H. S. hatte einem Arbeitskollegen 2wci

illegale Broschiirengegeben und Wurdc

von diesem bei der Gestapo denunziert.

Neben H. S. wurden noch Steinackcr,

Hans Schmitz, Hermann Sickmann 11nd

Hans Kirschey verhaftet. H. S. und

Steinacker wurden zu je zwei Jahren
Zuchthaus verurteilt, die anderen drCI

wegen Mangels an Beweisen freige-
lassen, aber sie wurden bei den Verhorcfl
von der Gestapo miBhandelt.

7

Anfang 1935 konnte sich Fritz Benner

einer emeuten Verhaftung durch die

Gestapo nur knapp entziehen. Bei def

Firma Imhoffhatte erKontakte zu einer

illegalen kommunistischen Gewcrk—

schaftsgruppe. Benner emigrierte nach

Amsterdam und arbeitete dort zusam—

men mit Kirschey in der Gruppe DAS~8

Wie‘ Benner hatte auch Schmitz KOU’

takte zu einer kommunistischen GC‘

werkschaftsgruppe auf seiner Arbeits—

stelle. Durch Fritz Benners Vermin]ung

wurde auch der Versuch gemacht, di6

kommunistische Funktionéirein CléiIG

Muth (lurchdie anarchosyndikaiistischc
Fluchthilfe nach Holland zu bringcn
Alfred Kirschey, der ehemalige VOF‘

sitzende des KJVDin Wuppertai,wurd6
ebenfalls von den Anarchosyndikalisten
nach Holland gebracht und vorher wur-

de er einige Tage von den Mitgliederrl
Gustav und Hedwig (geb Felsch)

Kriischedt versteckt.

Zwischen den verschiedenen Jugcnd‘
gruppen gab es ebenfalls informcllc

Kontakte. Dazu schrieb Hans Schmilz

riickblickend: “Im Sommer hatte Laffc

(Ernst Steinacker) mit Cite (Sohn V0n

Otto Daum, ehemals Oberbiirgermeiser

Wuppertals) eingemeinssmesZeitlflg‘3r
mit Mitgliedem der Sozialistifschcn
Arbeiterjugend vereinbart. Das Lagor
fand unbehelligt im Obsthof von JosCf

KaimerinUrdenbach am Ausieger slatt-

Gelegentlicher Kontakt, keine Name“
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nur Spitznamen und das Du sind er-

Wiinschl. Konlaktaufnahme findet auf

dem ‘Teppich’ Stan. Der ‘Teppich’ , die

PostslraBe zwischen Bahnhof und

Neumarkt in Elberfeld wurde bis in den

Krieg hinein zum Treffpunkt illegaler
Jugend und Piratengruppen. Bei der

Frlonleiehnamsprozession haben wir,

W16 auch andere Gruppen uns ange—

hfingl, um Masse zu zeigen. Die Kirche

War die noch geduldete Opposition. Es

War die Zeit der Entstehung vieler

kleiner Jugendgruppen unter dem Zei-

chen dosEdelweiBmitbuntkarierterten

Hemden und Fuhrmannstfichem als

Halstuch. (...)‘Das EdelweiB symbo-
lisierte die Freiheit der Berge und die

Piraten die Freiheit auf dem Meer, so

Interpretierten die Edelweiniraten
“Iron Namen. Uberall im Rhein-Ruhr—

gebiet bildeten sich Piratengruppen
Ohnc daB eine' zcntrale Fiihrungsstelle
erkennbar war. Viele nannten sich auch

“80h FlfiBen, Biichen oder nach India—

“Crslfimmen. In Hilden gab es die Itter—

Piralen, sie bestanden nur aus Madels,

die zwar im Bund Deulscher Made]

{BDM) Zwangsmitglieder waren, aber

che Moglichkcit 'nutzlen nicht zum

Dicnst zu erscheinen. So gab es auch

Wupper-,Diissel—,Rhein-,Kittelpiraten.
Letzlcre Gruppe war in Dusseldorf-

Kaiserswerth zu Hause, eine militiriseh

SUCng geffihrte Truppe. Sie entstand

ails der Brigade Erhard und dem Wi-

ku1gbund, fiberwiegend Altere und

FrCikorpssoldaten. (...) Nach dem

>>R6hm Putsch<< 1934 gingen sie auf

Gegcnkurs zum Nationalsozialismus.
wir bekamen 1935 Konlakt mit ihnen

“Pd ihrem Fijhrer ‘Eisb‘cir’. "Hitler hat

dle Revolution erdolchl", war sein

Wahlspruch. Die Gruppe wurde auch

318 Eisbijren bekannt und im Raum

Dfisseldorf als harter Gegencr der HJ.

Wir hielten unsbedecklund aufDistanz,

machien auf Wassersportler.”

‘

DieErinnerungen Schmitz vermitteln

emen Eindruck von dem weitgespanmen
Spektrum oppositioneller Jugendgrup-
pen, die politisch von ganz links bis

gal17" rcchts angesiedelt waren. Ihre Ge—

meinsamkeitbestand in derFeindschaft

\ gegcn die Hitlcrjugend und in der Fort-

SFilling ihrer jugendbewegten Tradi-

ll0min. Im Falle der SAJD wurden die

ahrlen auch zu illegalen Besprechun-

13.0“. im Rahmen des anarchosyndika-
IStlschen Widersiands genutzt. In

rdCnbach am Rhein fanden des ofteren

Besprechungen zwischen der Wup-

pertaler SAJD und Hans Saballa statt,

dem Kontaktmann zu den Kolner

Anarchosyndikalisten. Das letzte fiber-

regionaIe Treffen fand Ostem 1935 in
,

Eichholz bei Altenberg statt. Das

Mitglied der SAJD, Hermann Hahnt

arbeitete dort zwangsverpflichtet beim

Autobahnbau. Seine Kollegen waren

zum Osterurlaub gefahren and so wurde

das Baulager als Unterkunft genutzt. In

Altenberg wurde die Wuppertaler

Gruppe vom HJ Streifendienst ange-

halten. Weil sic sich weigerten ihre

Ausweise zu zeigen kam es zu hand’

festen Schlégerei. Die SAJD bekam

dabei Unterstiitzung von einer anderen

Jugendgruppe,densogenanmenDiissel-
Piraten.10

-

Der Ausbruch des Spanischen Bfir—

gerkriegs gab der illegalen Arbeit der

deutschen Anarchosyndikalisten wieder

neuen Auftrieb. Dfisseldorfer Anarcho—

syndikalisten um Anton Rosinke and

Simon Wehren aus Aachen waren in

dieser Hinsicht beSonders aktiv. Frei—

willige fordas republikanische Spanien
wurden fiber die Grcnze gebracht, und

es wurden Gelder gesammelt fiir die

Spanischen Genossen. In Wuppertal

wurde diese Arbeit von H. Steinacker

und H. S. organisiert, dieerst unmittelbar

vorher aus dem Zuchthaus entlassen

worden waren. Nach dem Kriege schrieb

A. Benner darijber seinem Bruder: “Im

Herbst 1936 war Simon Wehren bei mir

und wollte eine Spanien-Hilfsaktion

organisieren. Ich verhielt mich zuerst

ablehnend, weil ich der Meinung war,

daB wir genug damit zu tun batten, die

Faschisten im eigenen Land zu bekéim-

pfen. Hans und Hermann nahmen die

. Sache abet in die Hand, und ich betei-

ligte mich spite; auch damn.”11

1m Dezember 1936 kam die Gestapo

diesen Aktivitfiten auf die Spur. Inner-

halb von drei Monaten wurden im

Rheinland fiber hundert Anarchosyndi—
kaiisten verhaftet.”H. Steinackerwurde

am 26. 1. 1937 verhaftet. “Von da an
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wurden wir taglich beschattet”, schrieb

August Benner. “Haba (d. i. Hermann

Hahn) fiihrte einen Gestapo-Mann 2 1/

2 Stunden durch Elberfeld von uns aus

und ging dann ruhig nach Hause. Dafiir

bekam er spater eine Extra Portion

‘GestapouEis’. AIs am 23. 2. Walter

Tacken verhaftet wurde, wuBte ich, es

wird Ernst! H. S. und ich erwogen

emstlich Dir zu folgen. Aber unsere

Kanale nach Holland waren ja schon

zu. Am 2. 3. 37 wurden H. S., ich, Her-

mann Sickmann und Julius Grfinewald

verhaftet. Am 6. 3. Gustav, am 7. 4.

Fritz Kriischedt, Hans Schmitz, Paul

Oberhemm und Haba. Man lieB sie extra

noch laufen.”13

Die Ermittlungen gegen die Wop-

perialer Anarchosyndikalisten wurden

von der Gestapo Dusseldorf geffihrt.
Fast alle Inhaftieren wurden schwer

miBhandelt. Hans Schmitz schrieb fiber

dieVerhorebeiderGestapoDusseldorf:
“Man lieB mich einige Tage in Ruhe,

dann wurde mirdurch den Kerkerlmecht

Papier und Bleistift fiberreicht mit der

tar-7w
Schweipunlothema: Das Comeback der Atomindustrie .

Auforderung alle Verbrechen gegen

Volk, Fuhrer und Vaterland an denen

ichbeteiligtwarodermirbekanmwaren
aufzuschreiben. Bei einer wohlgeson-

-

nenen Mitarbeit kdnne ich mit einer

geringen SuafeaufBewahrung rechnen.

Als mir nach drei ‘Tagen immer noch

keine Verbrechen eingefallen waren,

bekam ich ein paar Ohrfeigen zur Auf—

frisehung meines Gedachlnisses. Als

ich tags daraufimmernoch nichtwuBte,
welcher Verbrechen ich mich schuldig
bekennen some, wurde ich Kommissar

Brosig vorgefiihrt. Er erz'ahlte mirdann,
was ich verbrochen hatte. (...) Als das

Proiokoll fertig war, fehlte nur noch

meine Unterschrift. Ich enthielt mich

Stimme und Unterschrift. Bei weiteren

,

Verhoren wurden dann schlagende
'Beweise in Form von Hundepeitschen
und Ochsenziemern von der SS an mir

getestet. (...) Brosig empfahl mir mich

aufzuhangen wie Genosse Rosinke. Ich

wuBte ja, daB er erschlagen wurde. (...)
Das Ausdrficken brennenderZigaretten
aufder ploBen Haut und FuBtritte in die

Hoden waren weitere Verhormethoden

.n ‘Rafi“?
Was hat Maastricht H mit Tschemobyl zu tun? u.a

Erstes Weglaufhaus in der BRD eriiffnet Suzialpnlitik ,Dokumenta—
Gemeinschaltsproiekte 7 KOmmu_tion: 3. Sozialpolitisches Manifest

Wnen auf Info-Tour dutch den Noren oer Repu i

Europaische Union contra gerechter Bananenhane

WGen'chtsurteil: Berufsverbot fiir unabhangige Reisehan wer erin-

nen Betriehliche Umwellpuiitik Von der Auditwelle zur Biicheiflut

- mit Tips, Terminen, Kleinanzeigen u.v.m.
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BUNTE SEITEN 95/96: Die >>Altemative Datenbank« 313
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Das Alles und noch viel Inehr... in CONTRASTE, ffir

10 Mark als Schnupperabo drei Monate frei Haus! ,

m ich will aim Schnupperabo

Meine Anschrift:

10 BM in Briefmarken/Schein. fiir das Schnupperabo habe ich beigelegt.
[ch will die BUNTEN SEITEN. 30 DM zzgl. 3 BM in Briefmarken Oder als

Verrechnungsscheck anbei. (Zutrelfendes bilie unterstreichen)

Coupon bitte ausschneiden und einsenden an:

CONTRASTE, Posifach 1045 20, 69035 Heidelberg 138

von Kommissar Brosig.”14

-

Die Ermittlungen ffir den ProzeB
gegen die rheinlandischen Anareho-

syndikalisten erslreckten sich fiber ein

Jahr. Insgesamt 88 Angeklagte wurden

im lanuar und Februar 1938 wegen
Vorbereitung es Hochverrats vom

Oberlandesgerieht in Hamm verurlcilt.

Von den 11 verurteilten Wuppertalem
waren alleine neun ehemalige Mit-

glieder der SAID, die zu folgenden
Zuchihhaussirafen vemrteili warden:
H. 5., 12 Jahre, A. Benner, 4 Jahrc.
Sickmann,2Jalireund6Monate,Hahfl:
G. Kriischedt,F. Kriischedt, Oberhemm

zu 2.1ahren und 3 Monaten um! Schmitz,
E. Steinacker zu zwei Jahren.” Hans

Kirschey, def zu diesem Zeitpunkt
seinen Militardienst ableistete, wurde

zwar nicht in das Verfahren mit ein-

bezogen. Abe: er gait bei seinen yor-

gesetztenals“Hochverréiter”undwjurde
zahlreichen Schikanen ausgesetzti

Ungei‘ahr zeitgieich mit den Ver—

haftungen kam der schwedische .1 our-

nalist Rudolf Berner als Kurierj dcr

deutschen Anarchosyndikalisten aus

Barcelona nach Deutschland. In seinem

1940 veroffenflichten Bericht fiberdiesc

Reise schildert er die Begegnung mit

der Schwester von Helmut Kirschey in

Wuppertal. Ala Erkennungszeichen
dienie ihm ein mit einem handschrifi-

lichen GruB versehenes Bild vomKir-
schey, das in einer Pralinenschaehlcl
versteckt war.‘6 Kirschey and Fritz

Benner befanden sich zu diesem Zeit-

punkt schon in Spanien. In einem chl-

lager der hollandischen Arbeiterbc—

wegungerreichtesiedieNachricht‘vom
bewaffneten Aufstand der spanischcn
Arbeiter gegen den Putsch von General
Franco. Sieentschlossen sich sofortnach

Spanien zu gehen, um dort endlich

bewaffnet gegen den Faschismus zu

kéimpfen. Zunfichst fibemahmen sic in

Barcelona cine ungewohnie Funkju'on-
Von den anarchosyndikalistis‘chcn
Gewerkschaft‘ConfederacionNacional
del Tabajo’ (CNT), die in den erstcn
Monaten ties Bilrgerkriegs faktisch die

Macht in Barceiona haiie, wurde dCr

GrUppe DAS die Kontrolle fiber alle

deutschSprachigen Auslander in Bar-
celona fiberiragen. Dies beinhaltet‘c diC

Mililar-, Post,- Hafen- und Eisenbahn-

konirolle, sowie das Recht, Hausdurch-

suchungen bei deulschsprachigen AuS'



landem Ivorzunehmen, die im Verdacht

Slanden, mit den Nationalsozialisten zu

Sympathisieren.‘7 Die beiden Wupper-
[3161' Anarchosyndikalisten fanden sich

30 1m ‘Polizeidienst’ wieder. Benner

ging nach einigen Wochen mit der'

Ballerie ‘Sacco und Vanzetti’ an die

Front bei Tcruel und im Februar 1937
- SchloB sich Kirschey derInternationalen

KOmpanie der ‘Columna Durruti’ an.

Am 2. Mai 1937 kam es zu bewaff—

neten Auseinandcrsetzungen zwischen

KOmmunisten - den sogenannten Mai-

Tagcn - in Barcelona. Kirschey, der zu

diesem ZeitpunktFronturlaub hatte, war

auf anarchistischer Seite an diesen

Kifimpfen beteiligt. Der Konflikt endete

mlt cinem KompromiB, aber die CNT

Verlor an politischem EinfluB. Die

Repression der Kommunsiten richtete

Slch vor allem gegen die auslfindischen

S{Inpathisanten der spanischen Anar—

Chxsten. Kirschey wurde mit anderen

deutschen Anarchosyndikalisten ver—

haflet, saB zunéichst in kommunistischen

Geheimgeféingnissen in Barcelona und

Valencia und bis zum April 1938 in

cmem staatlichen Gef‘angnis in Segorbe.
Danach hielt er sich einige Zeit in

I‘Trclnkreich und Hollandaufund schlieB—

‘l‘lch gelang es ihm, Anfang 1939 315

_

hollfindischcr Schachspieler” getarnt.
1n Schweden einzureisen. In Goteborg

“afchritz Bonner, derschon im August
1937 Spanien verlassen hatte, weil er

beffirchtcn muBte, vo'n den Kommuni—
SlCn vcrhaftct zu werden. Zu den beiden

gesellte sich noch ein weiterer Wup—
Pertaler Spanicnkéimpfer, der Seemann

Jack (Hans) Vesper, der mit Kirschey

lzél‘sfmmcn an der Front gekéimpft hat’

Dleser Beitrag wird in SF-59 fort-

gesetzt: Der dritte und letzte Teil

behandelt das
" Uberleben im Krieg

1939 bis 1945".

l

Vgl, KIan/Nelles: Es lebt noch eine

1ammc‘ 3.177-188, 2. verbesserte Aufl.

Grafcnau 1990

2 Schmitz, Hans; unverdff. Ms., abgedruckt

in Wuppertaler Widerstand

3 ebenda.
“ Hauptstaatsarchiv Dfisseldorf, RW 58,

Nr.31198 & 31199

5 Schmitz, Hans; unveroff. Ms.

6 ebenda.
7

Vgl. Staatsarchiv' Munster (STAM),

Generalstaatsanwaltschaft Hamm‘, Nr.

5006, Schmitz: Widerstand.

3
Vgl. handgeschriebenen Lebenslauf von

FritzBermer (1938), in: Arbetarriirelsens

Arkiv Stockholm (AAS), Bestand Sve-

riges Arbetares Centralorganisation

(SAC). F1, Vol 1.

9
Vgl. HSTAD, RW 58, Nr. 19754, BL 58;

’Quast, Cliire: Wie die Partei inWuppertal

den antifaschistischen Kampf orga-

nisierte, in: Im Kampf bewéihrt. Erin-

nerungen deutscher Genossen an den

antifaschistischen Widerstand von 1933

— 1945, kg. von Heinz VoBke, Berlin

(Ost). 1977.

Clare Quast war die Frau des ehemaligen

Mitglieds der Freien Iugend Morgenrifite,

Willi Muth. der 1934 von der Gestapo

ermordet wurde.

'°

Vgl. Schmitz: Widerstand.

“
August Benner an~Fritz Banner, 17. 7.

146, in: lntemationales lnstitut fiir So-

zialgeschichte, Amsterdam (1186). Nach-

laB Rocker, Nr. 234.

‘2 Zum Widerstand der FAUD im Rhein—

land, Vgl. Theissen, Rolf/Walter, Peter]

.Wilhelms. Johanna: Anarchosyndikali-

stischer Widerstand an Rhein und Ruhr,

Meppen / Ems. 1980.

‘3 A. Banner an F. Banner, 17. 7. 1946, in:

EEG, Archiv Rocker, Nr. 234.
'

1“ Schmitz: Widerstand.

’5 Vg1. Urteil des Oberlandesgerichts Hamm,

in: HSTAD. RW 58, Nr. 13302.

1‘ Tireur, Frank (Pseudonym fur Rudolf

Bemer): Den osynliga fronten, Stock-

holm 1940.

‘7
Vgl. Nelles, Dieter: Der Role Konsul in

Barcelona, Ein Name and dessen Kon-

sequenzen, in: Tamrt Duisburg 1933 -

1945, Band II. Widerstand und Verfol-

gung im Nationalsozialismus, hg. von

Rudolf Tappe und Manfred Tietz ffir die

Geschichtskommission der VVN — Bund

der Antifaschisten Duisburg. Essen 1993,

S. 513 — 520.

‘3
Vgl. Nelles: Helmut Kirschey (1993);

Lebenslauf von Fritz Benner.
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D16 AnféingederUnfallschutz- und Ge-

sundheimbewegung der Arbeiter und

Arbeiterinnen reichen bis ins Jahr 1888

Zun'ick. Bis dahin hatten die Gewerk—

Schaftsvereine vergebens nach einer

Losung gesucht, um den verunglfickten
Arbeitem - oder auch deren Familien-

angehérigen —, eine rasche medizinisehe

Erstversorgung zukommen zu lassen.

Im Marz 1888 erkléirte sich der sozial—

Dolrtisch engagierre Arzt Dr. Alfred

Bernstein‘ erstmals bereit, fur den

>>Verband deutscherZimmerleute<< eine

mehrwdchige Vortragsreih'e zum The-

ma ‘Erste Hilfe’ abzuhalten.2 Im Winter

1888/89 ersetzte Bernstein die Vortrfige
(lurch zwélftiigigeLehrkurseDurch den

durchweg pOSitiven Widerhall seiner

Veranstaltungen ermutigt, verdffent-

llChte Bernstein im Oktober 1889 in der

Berliner Presse einen Aufruf, in dem er

namentlich die Arbeiterkreise zum Be—

SUCh der “Vortréige und praktischen
Uebungen” aufrief.3

Aufgrund der steigenden Zahl von

Arbeitsunffillcn in der Phase der Hoch—

1ndustrialisierung und nicht zuletzt we-

8911 der katastrophalen hygienischen
“Ohn- und Lebensbedingungen in den

‘Volksgesundheiisé unds

Arbeitervicrteln der GroBstiidte, be-

ganncn sozialdemokratische Arzte und

9mmunalpolitiker gegen die MiB-

Slande in der staatlichen Gesundheits—

VCrsorgung anzugehen. Die Dringlich-
ken dieser Aktivitéiten verdeutlichte

noChmals die im Sommer 1892 in Ham-

burg grassierende Choleraepedemie, an

99F Clwa 8.600 Menschen starben. Durch

die Skandaldsen Zustfinde in Hamburg

alaImiert, riefdergesundheitspolitische
Spreeher der sozialdemokratischen

I:raktion in der Berliner Stadtverordne—

lenvwsammlung, Dr. Ignaz Zadek, zu

umfassenden PréiventivmaBnahmen auf

“Pd rcgte darfiber hinaus die Bildung
““0? freiwilligen Sanitfitskolonne an.

arglcf den Arzten die sich zu einer Mit-

Clerc“ l‘n
dem zu diesem Zweck gegriin-

,

01} Arbeiter Sanitfits—Commission’

3;?“ erkléirten, befand sich u. a. der

0rd

CFC soz1aldemokratische Stadtver-

“010 (dann Anarchosozialist) Dr.

aDhael Friedeberg.‘ Der damalige

ausarztAugustBebels schlugim Friih-

jahr 1896 vor, die Lehrkurse als ge—

schlossene ‘Arbeiter Sanitéits-Kolonne’

auf den groBen Kulturveranstaltungen

der Arbeiterbewegung einzusetzen.

Erstmalig geschah dies am 7. August

1897 anléiBlich des ‘Arbeiter-Séinger-

Festes’ in Pichelsdorf bei Spandau. Ihr

dorti‘ger Einsatz ffir 40.000 Teilneh—
'

merInnen machte die ‘Arbeiter—Sama-

riter’ derart popular, daB der Verband

in den Berliner Norden expandieren

konnte.
'

.

Als Leiter der neuformierten ‘Nord-

abteilung’ (Wedding, Prenzlauer Berg)

fungierte Dr. Raphael Friedeberg. Ab

1899 waren die ‘Arbeiter-Samariter’

mit ihren mobilen Zeltstationen auf

nahezu allen Sport- and Wahlveran-

staltungen der Arbeiterbewegung pre—

sent und kiimnterten sich sowohl um

die bei diesen Anléissen obligatorischen

alkoholbedingten Ausffille als auch um

die Erstversorgung von Sportunfallen.
Die Berliner Aktiven bezeichneten sich

nun (1901) einheitlich als ‘Arbeiter—

Samariter—Kolonne Berlin und Umge-

bung’. Im gleichen Jahr begann nach

dem Vorbild der Berliner Kolonne die

reichsweite Ausdehnung des Verbands

(Dresden [1901], Kdln [1904], MeiBen

[1906], Hamburg [1907], Elberfeld

[1907], Nurnberg u. Kassel [1909]).

Am 1 1./12. April 1909 erfolgte aufdem

Magdeburger KongreB der lokalen Sa—

nitiitsgruppen der reichsweite Zusam-

menschluB zum "ArbeiterLSamariterj

Bund" (ASB).
Die anfiinglichen Schwerpunkte auf

dieTéitigkeitsbereichedertheoretischen
Schulungskurse und deren praktische

Anwendung inForm der >>Ersten Hi1fe<<,

verschoben sich nach dem Ersten

Weltkrieg auf die Gebiete der allge—

meinen Wohlfahrtspflege. Die prole-

tarische Unterstfitzungspraxis verlor

>>unter den Bedingungen eines sich

ausdifferenzierten Sozialsraats<< tenden—

ziell den Stellenwert einer >>solidari’

sche[n] Selbsthilfe<< und nahm den

Charakter einer >>subsidéiren sozialen

Hilfsth‘tigkeit der Arbeiterschaft ffir die

Arbeiterschafm an. Die Aufgaben des

ASB sollten sich demnach auf folgende

Gebiete konzentrieren:

1. SanitfirerHilfsdienstmitersterHilfe,

Transport und Desinfektion;
2. UnfallverhiitunginBenieben,staét-

lichen und kommunalen Einrich~

tungen;

3. Haus und Krankenpflege;
4. Arbeitsschule fur Haus—und Kran-

kenpflege und sanitfirer Dienst;

5. GesundheitspflegezurBekéimpfung
der Geschlechts- und Volkskrank-

heiten;

-6. Jugendpflege;
7. Wohnungs-, Arbeits-, Kleidungs—

und Nahrungsmittelhygiene;
‘

8. Wohlfahrtspflege im allgemeinen:
Alterspflege und Fiirsorges

Der Erste Weltkrieg unrerbrach den

Aufschwung der proletarischen Ge—

sundheitsbewegungnurffireinigeJahre.
Wéihrend der bewaffneten Auseinan-

dersetzungen des >>Kapp~Putsches<<
waren es im Friihjahr 1920 die Span-
dauer, deeniker und Wilhelmsruher

Arbeitersamariter, die vor dem Rathaus

SchénebergalsneutraleSanitia'mgruppe

eingesetzt wurden. Von staatlicher Seite

wurde der ASB allerdings in dieserZeit

ebensowenig wie von den freien Ge—

werkschaften anerkannt. Die Fuhrung
des >>Allgemeinen Deutschen Gewerk-

schaftsbundes<< (ADGB) kooperierte'
statt dessen mit dem "Deutschen Roten

Kreunz" und empfahl der ASB-Leitung
den Ubertritt in diesen “politisch neu-

tralen’? Verband, den dieLinksradikalen

schon im Hinblick auf dessen natio—

nalistischer Haltung hinsichtlich der

kaiserlichen Kriegspolitik im Ersten

Weltkrieg ablehnen muBten. Von den

sozialpol itischen Forderungen der Vor—

kriegsjahre rfickte die Bundesleitung
des ASB nun weitgehend ab, denn die

Reform des Sozialwesens sollte nun

ganz den Politikem fiberlassen werden.

Gegen den Kurs der Entpolitisierung
und der zunehmenden Distanz zur

Arbeiterbewegung opponierten vor

allem die kommunistischen Mitglieder
des Bundes. Die Auseinandersetzungen

dieserpolitisierten Mitgliederkreise mit

der Bundesleitung fiihrte 1921 zum

- AusschluB der kommunistischen Min—

derheit und damit zur faktischen Spal-

tung des Verbandes. Mit der Grfindung
des >>Proletarischen Gesundheitsdien-

stes<< (PGD) am 22. Juni 1921 entstand

nun eine Arbeitersamariterorganisation,
die sich uneingeschrfinkt fiir die Ideen

des Klassenkampfes aussprach.6
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Unterdem maBgeblichen EinflnB des

Weddinger Arztes Dr. Georg Benjamin
ordnete sich die neue Gesundheitsorga-

nisation allerdings vorbehaltlos dem

ideologisehen Kurs der KPD unter. Der

ASB, derwiederum die “neutrale” Basis

des Samariterwesens mit zahlreichen

AusschliiséenzusichemwuBte,umfaBte
im April 1924 nicht weniger als 650

Kolonnen mit insgesamt 36.000 Mit-

inedern. Der ASB verlor den oppo-

nierendenPGD in derFolgezeitoffenbar
nicht aus dem Blickwinkel, denn auf

der Bundes-Konferenz des ASB am 26.

and27.Apri1 1924 entwickelte sich eine

langere Diskussion, in der fiber eine

Verschmelzung mit dem kommuni-

stischen Verband debattiertwurde.7 Die

Absichten des Vorstands zielten jedoch

weniger auf eine ideologische An—

nahemng als auf die staatliche Aner—

kennung, so daB alle Resolutionen in

Richtung einerpolitischen Orientierung

als kompromittierend erachtet wurden

und von daher unter den Delegierten
keine Mehrheit fanden. Auch eine

Zusammenarbeit mit der kommunisti»

schen ‘Intemationalen Arbeiter-Hilfe’

(IAH) wies man ostentativ zuriick.8

Im Zuge der Einheitsfronttaktik be-

trieb die KPD ihrerSeits ab 1925 die

Aufldsung des PGD und den Wieder—
_

eintritt in den ASB.9 lm Verlauf des .

Jahres 1926 gelang die beabsichtigte

Liquidation nahezu flachendeckend.

Dem auf Neutralitat bedachten ASB

diirfte es, nach der Uberfiihrung der

kommunistischen Mitglieder in den

ASB zwiSchen 1925/26, besonders im

Rheinland nur schwer gelungen sein,

den EinfluB derKPD zuriickzudrangen.

So waren, laut einer detaillierten Um-

frage im Jahr 1926, fastalleOrtsgruppen
in diesem Bezirk von Kommunisten

dominiert. Dieser EinfluB ging soweit,

dali in Hamborn die sozialdemokra-
tischen Mitglieder austraten und eine

“freie Sanitatskolonne” formierten.‘°

Lediglich in Diisseldorf ist der nmge-

kehrte Prozefi zu beobachten, da die 40

kommunistischen Arbeitersamarlter

ausscheiden muBten, um kiinftig eine

lokale PGD-Abteilung zu initiieren, die

sich dann seit 1926 als >>Arbeiter—Sa-

nitatskolonne<< bezeichnete.“ DaB es
‘

auch im ASB anarchosyndikalistische
Mitglieder gab, wird iiber Miilheim/R.

berichtet. Hier war trotz der kommu-

nistischen Mehrheit im Ortsverband das

FAUD-Mitglied Heinrich Kruthoff
erster Schriftfiihrer der Ortsgruppe.12
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‘

Auf dem ersten Rheinischen Arbeiter—

samaritertag, der am 20. Juni 1925

ebenfalls in Miihlheim stattfand, gab es

Gesangsvortrage des FAUD-Chores

11nd des syndikalistischen Frauenbun~

des.” Die Auseinandersetzungen mit

und um. die kommunistischen Zellen im

ASB zogen sich besonders im Rheinland

noch bis ins Jahr 1931 hin. Um 1930

spaltete sich emeut eine kommunisti-

sche Gruppierung ab, die sich als ‘West—

deutsChe Arbeitersamariter’ benannte,
nachdem wiederholt kommunistische

Mitglieder ausgeschlossen worden wa—

ren.” Voller Stolz berichtete ‘Der Ar-

beitersamariter’ (DAS) schiieBlich im

Jahr 1931 den Oppositionelien sei ge-
richtlich untersagt worden sich wei-

terhin ‘Arbeiter—Samariter’ zu nennen.15

Gleichzeitig untersagte die ASB-Ge-

schaftsfiihrung ihren Orts‘gruppen mit

den Oppositionellen und den Ausge—
schlossenen gemeinsame Samariter-

dienste zu vertichten.16

Dienoch existierenden Reste desPGD

wurden von den Arbeitersamaritern,
zumindest was deren Mitgliederzeitung

betrifft, kaum noch wahrgenommen.
Einzig die PGD-Abteilung in Jena, die

unter der Leitung von Adolf Grosse~

stand, hatte sich nach 1926 erfolgreich
gegen die Auflosung behaupten ko'nnen.

War der >>Proletarische Gesundheits-

dienSt<< selbst in seiner besten Zeit dem

ASB quantitativ deutlich unterlegen, so

zeigte sich der‘Der Arbeiter-Samariter’
noch 1930 iiberrascht: “Wit waren def

Meinung, daB der PGD schon langst an

Mitgliederschwindsucht zugrundege—
gangen sei und sind verwundert, daB

auch ein solcher Splitter im Rheinland
noch vorhanden ist.”17 Eine interne
Statistik vom M2112 1925, also noch

wahrend der Zeit des KPD—Engage~
merits, bezifferte den Mitgliederbestand
des PGD auf 1.500. Davon fielen etwa

650 auf Berlin, wo zu dieser Zeit allein

27 Arzte,4 Medizinstudenten, 9 Schwe~

stem, 5 Pileger und 2 Masseure den Sa—

nitiitsdienst aufrechterhielten. Davon

diirften nach 1926 um noch Bmchteile

im PGD aktiv gewesen sein.

Nachdem der PGD nur knapp seiner

Auflosung entgangen war, begannen
sich jetzt offenbar verstarkt die links—

radikalen Kleinorganisationen fiir den

Verband zu interessieren. Im Verlauf

der Jahre 1927/28 gelang es durch den

Zuwachs aus dem linksradikalen Spek-
trum die Reststrukturen des Verbandes

wieder merklich zu konsolidieren. Dies

betraf vor allem den BerlinerPGD, def

im Jahr 1929 wieder in achtzehn Be-

zirken prisent war. Das Verbandsorgan
‘PGD. Organ des proletarischen Ge-

sundheitsdienstes’ gab allein dreizehn

Anlaufadressen ffir Mmbildungskul’se
in Berlin und weitere elf1m gesamten
Reichsgebiet bekannt. Zn den dffent-

lichenPGD-Veranstaitungen,diemeist
unter dem Motto “Proletarier, die Re-

volution branchtSamaritef’stattfandefl:

konnten dieeinzelnen Ortsverbande die

organisationseigei'iePropaganda!‘Iuppe
‘Die Schmiede' anfordem. ‘8

l

Aufgrund des verstfirkten Engage-
ments von Mitgiiedern tier >>Freien Ar-

beiter-Union Deutschlands (AnarchO'
Syndikalisten<<) charakterisierte die

Polizei den PGD als fiberwiegend
“anarchosyndikalistisch” eingestellt.

‘9

Diese Einsehatzung traf zwar hin—

sichtlich einzeinerFunktionareanexpO-
nierten Stellen20 211- und einige weitere

Querverbindungen beider Organisatio-
nen sind ebenfails nachweisbarfi— der

‘ProletarisoheGesundheitsdienst’ kann

jedoch wederals eineUnterorganisation
der FAUD(AS), noch ohne weiteres als

ein Verband ans deren unmittelbarcn

Vorfeld kiassifiziert werden. Die Ko-

harenz derOrganisation gewahrleistete
anscheinend dens-en interfraktionelle
Praxis sowie eine verbindendedezjidiert
antiparlamentaristieehe G»rundhaitung:
die diesen ZusammenschluB links von

der KPD dauerhaft stabilisierte. Schr

wahrscheinlieh waren im PGD - ahnlich
wie in der radikalazheistischen ‘GC-

meinschaftprinletariseher Freidenker’ -

verschiedeneGmppierungen des links-

radikalen Spektrums vertreten. Kon—

krete Hinweise auf eine anarchosyn—
dikalistisehe Beteiligung liegen flif

Ottweiler im Saargebiet vor. Dorl

erledigte tier FAUD-Geschaftsffihrer
Wilhelm Kramer die regionalen Ge-

schafte des P611111 Dusseldorf fanden

die Ubungsabende1111 131110 der FAUD

(AS) statt.21 Auf eine heterogene ZU‘

sammensetzung seiner Mitglieder las-

sen auch diepolitisehen Aktivitéiten ch

PGD schlieBen. So beteiligte sich dcr in

Opposition zur KPD stehende Gesund-

heitsdienst ab Januar 1931 an de

bedeutendstenBeriinerLiankartell: der

‘Karnpfgemeinschaft gegen Reaktion

und Faschisrnus’. Zeitweilig gehdrtcn
dieser

‘

Kampfgemeinsehaft’ die folgcfl‘
den Organisationen an: FAUD(AS)’
GpF, ‘Bund revolutionarer Indtlstfic’



Verbfinde Deutschlands’, »Unabh'2'1ngige
Sozialdemokralischc Pariei Deutsch-

lands«, »Syndikalistisch-Anarchisti-
SChe Jugend Deutschlands<<, ‘Kommu—

nistischeArbeiter-Union’, ‘Leninbund’,

>>Kommunistische Partei—Oppositiom,
‘SyndikalislischerFraucnbund’ und der

-

anarchosyndikalistische ‘Freie Arbei-

ter-S‘Angerbund Deutschlands’ .71Wenn

a“Ch zu vermuten ist, daB vor allem

Einzelmitglieder aus allen parteiab-
lchnenden Verbéinden imPGD verlreten

gewesen sein dfirften, so bleiben kon-

krete Aussagen fiber die Zusammen-

seizung und die Starke des linken Sani-

téitsdienstes bislang schwierig, zumal

fiber die weiterc Entwicklung des PGD

nichts Néiheres bekannt ist. In den noch

existierendcn Zeitschriftcn des PGD tritt

eine ausgesprochen militants Einstei-

lung zu Tage, die gelegentlich in der

PrOpagierung des Barrikadenkampfes
gipfelte. Die Sanitiitsgruppen des PGD

tFgleiteten nun offenbar vor allem die

llnksradikalen Demonstrationsziige, die

a“Ch durch die hartere Gangart der

POIizeibedingt, tendenziéllimmeréfter

_den Charakter physischer Auscinan—

dGrSetzungen annahmen. Nach 1930 war

d0r >>Proletarische Gesundheitsdienst<<

SOWOhl in der Nahe zu einem (161 links—
‘

kOmmunislischen revolutionéren Indu-

SUiGVCrbéinde, als auch zur énarchb-

S)In'dikalistischcn FAUD angesiedelt.
Darfibcr hinaus unterhielt der Ge—

S“IldheilsdienSt gcmeinsam mit dem

>>B11nd fiir Arbeitcrwandervereine Ber-

linS<<, das Landheim ‘KronsLadt’ in

Ziihlsdorf (bei Berlin), dessen Nutzung
aueh der >>Gcmeinschaft proletarischer
Frcidenkcm offenstand mit der der

PGDIn dcr antiklcrikalen Arbeit eng

kOOpcrierte.
Vennutlich wurde die linksradikale

Gesundhcitsganisation von den Natio—

nalsozialisten nach 1933- nicht wie der
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ASB - gleichgeschaltet, sondem auf—

gelost und verboten. Eine Erscheinung,

die fast alle Arbeiterorganisationen der

Weimarer Republik betraf: die Hin~

wendung ehemals radikaler Mitglieder

und Funktionare zu reaktion'aren und

faschistischen Organisationen, war

allerdings auch beim PGD zu beo-

bachten. So wird 1930 in einem Rund-

schreiben des PGD berichtet, der vor-

maligepresserechtlich Verantwortliche

des Berliner Organisationsorgans
‘PGD’, Georg Fritsche, sei “Luden—

dorffer” geworden.23
8’

Die Arbeitersanitatsbewegung kann

ebenso wie z. B. die Freidenkerorga—

nisationen, die Mieterverbande und die

Sékualreformbewegung,‘ als weiteres

Beispiel einer proletarischen Selbst-

hilfeinitiative gelten. In mancherlei

Hinsicht,jedoch ohnederen postulierten

Klassenvertretungsanspruch und deren

sozialistische Programmatik, ahneln

einige dieser Aktivitaten den gegen-

w'airtigen Bijrgerinitiativen. 1m Gegen—
satz zu den damaligen proletarischen

Selbsthilfeorganisationen vertreten die

heutigen Btirgerinitiativen zumeist de—

zidiertpartikulare und lokale Interessen.

So fungieren Anwohnerinitiativen aus

dem inzwisehen saturierten alternativen

Umfeld beispielsweisc immcr oftcr als

stadtteillobbyistische Abschiebein-

stanzen fur unerwiinschte Personen

(z.B. Junkies). Als traditioneller Ge—

sundheitsverband des sozialdemokrati—

schen Umfelds bildet der heutige »Ar-

beiter—Samariter—B und<< (ebcnso wie die

“Arbeiter-Wohlfahrt”) einen Teil dcs

institutionellen Unterbaus der staat-

lichen Gesundheitspolitik, der maB-

geblich durch den Einsatz von Krie‘gs-

dienstverweigerem mitgetragen wird.

Anmerkungen
UberarbeiteteZusammenfassung der Artikel

-- >>Die proletarischen Gcsundheits- und

Sanitatsdienstc<< von Harrmut Riibner

und »Zum proletarischcn Gesund-

heitsdicnst (PGD) als antiautoritare

Kulturorganisation<< von Knut Berg-

baucr, die im “Rundbricf ffir alle fiber

dcn' Anarchismus, Anarchosyndika—
lismus, Linksradikalismus sowic anti—

autoritare Bewegungen forschenden

Historikerinnen und Historikcr..." 1994/

Nr.10 (Januar) und l994/Nr.ll (April)
erschienen sind.
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1 Derpraktische Arzt Dr. Alfred Bernstein
(1858-1922) gehorte vor 1914 zum

linkssozialistischen Fltigel der SPD. Mit

seinen Aufklarungsschriften “Werde

sehend, liebe Schwester!
"

( ‘Fritz Kater-

Verlag‘, Berlin 1906) und “Wie fordern

wir den kulturellen Riickgang der

Geburten? Ein Mahmuf an das arbei-

tende Volk" (‘Fritz Kater-Verlag',
Berlin 1913), berief er sich explizit auf

Peter Kropotkin. Er gilt als radikalster

Propagandist des sozialrevolution‘aren

Geb‘arstreiks und somit als Mitinitiator

der sog. ‘Gebarstrcikdebatte’ im Jahre

1913. Der Bruch mit der Sozialdemo-

kratie erfolgte sehr wahrscheinlich

wahrend des 1.Weltkriegs, da sich

Bernstein offen fiir die syndikalistische
>>Freie Vereinigung deutscher Gewerk—

schaften<< einsetzte. Vgl. den Bericht

fiber eine Veranstaltung vom 18. Okto—

ber 1915, in: ‘Rundschreiben an die

Vorstande und Mitglieder aller der

Freien Vereinigung deutscher Gewerk-

schaften angeschlossenen Vereine'

(Hrsg.: GK der FVdG), 1915/Nr. 9.

Vgl. auch A. Bernstein, “Die Strafe und

der Strafvollzug im Lichte des Sozia-

lismps", in: ‘Der Syndikalist’, 1. Jg.
(1918), Nr. 3.

Die Arbeiter-Samariter-Bewegung ist

in derhistorischen Forschung eingehend
untersucht worden. Zu dessen Friih—

geschichte vg1. KonradBeck: “Vorwiirts

— Durch Nacht zum Licht! Die Vor- und

Frfihgeschichte der Arbeiter-Samariter-

Kolonne Berlin und Umgegend (1884-

,1910)", in: “Internationale wissen—

schaftliche Korrespondenz zur Ge—

schichte der deutschen Arbeiterbe—_

wegung” (IWK), 2/1986, S. 166-196.

Des wciteren Franz Walter, Viola De—

necke, Cornelia Regin: Sozialistische

Gesundheits- und Lebensreformver—

b’zinde, Bonn 1991, 5.79-83 sowie Alfons

Labisch: Der Arbeiter-Samariter-Bund

1888-1933. Ein Beitrag zur Geschichte

der Arbeitersamariterbewegung. in: G.

A. Ritter (Hrsg.): Arbeiterkultur, K6-

nigsstein/Ts. 1979, 5.145-167. zur‘

fibrigcn Sekund'arliteratur siche cbd.,

8.165 f"(Anm.1).
“Aufruf an 3110 Arbeiter Berlinsl", in:

‘Berliner Volksblatt’ vom 18.0kt. 1889.

Der spfitere Anarcho-Sozialist Dr. R.

Friedcberg (1863-1940) initiierte die

sogenannte Massenstreikdebatte in der

SPD. Mit seinen Thesen beeinfluBte er

1904/05 maBgeblich das Programm der

FVdG. Zur Rolle Friedebergs in der

Krankenkassenbewegung vgl. Hans

Manfred Bock: Raphael Friedeberg.
Arzt und Anarchist in Ascona, in:

Szemann, Harald (Hrsg.): Monte Verita.

Berg der Wahrheit. Lokale Anthropo-
logie als Beitrag zur Wiedcrentdeckung

einer nenzeitlichen sakralen Tope-

graphie, Venezia-Martegallo, 838—53.
hier S38. 1

Rainer E. Holthuis, Arbeiter helfen Arbci—

tern. Soziale Hilfsta'tigkeit in der sozia—

listischen Arbeiterbewegung der Wei—

rnarer Republik, in: P. Assion (Hrsg.)2
Transformation der Arbeiterkult‘ur. (=

Beitr'age der 3. Arbeitstagung der Kom—

mission >>Arbeiterkultur<< in der Deut—

schen Gesellsehaft fiir Volkerkundc in

Marburg vorn 3. bis 6. Juni 1986), Mar—

burg 1986, 8.126-136. hier. 3.126.

Siehe A. Labisch, a.a.O., 8.154. 3
Vgl. dazu A. Labisch. a.a.O.. S. 1541f.

7 Vgl. den Lage’oerieht der Polizeidirck—
tion Niirnberg Nr. 1309 vom 8. Airgust
1924, in: Staatsarchiv Bremen (im folg.

zit. SLAB), 4,65/1042.
8 Vgl. ebd.

9 Vgl. StAB, 4,65/1042 (BI. 41). ,

10 Vgl. Hauptstaatsarchiv Dusseldorf, Reg.

Dfisseldorf, NI. 16917, 3.53.

11Ebd., 5.101.

12 Ebd., $.94.

13 Ebd., 8.51.

14 ‘Der Arbeiter-Samariter’ (= ‘DASU
Nr.3/1930. ‘

15 ‘DAS’,Nr.1/1931.
16 ‘DAS’, NIB/1930.
17 ‘DAS’, Nr.3/1930.
18 Die Leitung der Propagandatruppc

fibernahm der Herausgeber des PGD—

Organs Ernst Jeske. Nach dem Verbol

der Freidenkerbewegung irn Jahre 1933

fungierte Jeske als Geschiiftsfiihrer dcr

illegalen GpF—Nordostdeutschland und
'

gehorte dem ffinfkfipfigen Leitilngs-
gremium der GpF an. 1m Sommer 1933

wurde Jeske von der Gestapo verhaftet.

19 Vgl. StAB 4,65/1042 (B1. 47).
20 Dies trifft vor allem auf das Mitglicd

des Bundesausschusses, dem Hambur-

ger Hcin Buck, zu. Vgl. zur Person

Bucks Gt'inter Bartseh, Anarchismus in

Deutschland, Bd.1, Harmover 1972,

5.46.
‘

21 Vgl. ‘PGD. Organ des proletarischcn
Gesundheitsdienstes’, 8. Jg. (1929). NT-

'

6/8 (Juni/August) u. Nr.11/12 (NOVJ
Dez.).

22 Vgl. dazu A. Graf, Anarchismus in dcr

Weimarer Republik. Tendenzen, Orga-

nisationenal’ersonen, Bd.1, Diss. Phil-

Berlin 1990, S. 118 f.

23 Siehe “PGD", 8. Jg.(1928), Nr..9/10

(Sept./Okt.).
24 ZurldeologieundGeschichteder rassi—

stischen und rechtsradikalen “Luden—
dorfer" Vgl. Friedrich Wilhelm Haak.

Wotans Wiederkehr, Mfinchen 1981,

S.l31~156.
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